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Kellner, Der heilue Ambroüius Erklärer de« A. Teata-

mentes (C. Wejinan) 3U.

Kemmer, <)., Arminju^ (G. Andresen) 25.

Kloncek, W., Vergiliana (R. Peppmftllcr) 44
Koch, E., IMe Notwendigkeit einer .Syfltenmndemnt; im

grieehüiuhieit Anfoni^uuterrichte (.1. Sitzlcr) :t2:U.

KoeE, Plates Oorgia« als SchnllektOre (A Th. ühriät)

KohL 0., Über die Verirandai|r lOniischer Uflnieii in
UnterifebtjTA. PAilliHr) b).

horro/Juiy s. 'Bmroiapat 27.

Kupp, W., UeechloBte der rSmiseheii Litteratar. 6. Anfl.

von O. Sejfert (W.) 4*2.

Ktthaer, B., AaafiUitliohe Grammatik der trriediischen

Sfnche. 3. A. toh Fr. Blab. II (0. UaeberliB) 27.

Kunze. K.. (iri.'.-liiM luf F.iniuMilehre. 3. A. (.1. Sitzler) 40.

Kuiizo. S.illiistiaiia ;Tlj. iipit/i II'.

Kvicala, Neue kritische Beiträge zu Vergib Äneia (K.

Wotke) Sa

Lai'tanti oimn. r< .'. Braiidt et G. Lanbmann.'
II. 1 <M. I'etr'iilmuig) aO/3L

Lange, E., Thukvlidcs und sein Qeaehiehtaweric (W.Voll*
hreclit) .'j-2/;i.?

— W., (jnaestiuue.s in Ariefaqdutiiia Theanupho-
riaziisas (J. W.) ^17.

liA Boehe, .1. Kommentar sn Homera Odyaaee (K. Fepp-
miUler ;{.'•.

Homeriiche rnteisii. liuni,'.'ii (F. Ciiii'i l ."c'

l.aiiu lii-it.irii-.il ins. riiitiun;' illnstrating ilie liisf.ir.v .'t ilie

•Milv . iiiiiir.! Iiy < i. .M. Ilnshtorth :!T.

liühnianii. V. A., De Cii^eroni« ad .^ttii iiin . iii-itiili< ( M.
Udtli.stein) I.

— E., De Riiuianoruuj Servitute (1*. Geupert) 12.
'

L. II. Fr., Der aliM.Iutu Aecusativ im Grieehianen oh IQ
Aristiiteles {Ii. Kallenberif) 14.

Leuel. O.. Da* Saliinus-.Sy.Hten» ftSrailenwitz) .i2'M.

lieuntios leiben iles li. ii. .Inliannes. horau-ti;. von H-tieizer

(.1. Dränekei 42.

Lipsius, H.. Von der Beileutuui,' .le.t crie. lii-<.;lien Kechtu
(Ii. Zi. barth) 42.

Livi libri eil. A. Luchs. IV (A<L Si ltmidt) 8.

— libri IX.. X. f. d. Schuli.'ebr. erkL T.Ft*. Liter»
banlier (\V. Heraens)

— 1. XXI. f d. .Sibul<;ebr. erkL Tott K. Tttcldllg.

4. A. (Ad. .S hmidt) 11.

— lihri XXI XXIV. XXX. ed. Zintjerle. Für
den Seliuli.'ebr. bearb. vou l\ .Vlbrecht (B.
Wolff) m.

— «. FllKncr 1- Haupt 1. Ziunuennauu 7*).

Li\ l.iiiilisches Ijindeinfj'mnasiuni s. In menioriani (7.

I .OOS, .1 . Lfer österreieiiiiM'he Gymnasiallehrplau (,< AVeilw^u-

M*) 11.

l.onrufz. I'., ()bsorvutiiiU''s de pronominum p.rxonalium

apU'l pnetos Alexan.lriiiii.>i usu (.S.) ;U.

Lucani De hello civili libri X, rec C UtNtiua (M. Ma-
nitltta) 2.

— ». (Jrefforiuü 4ß.

Lndaans re«-. .1. .Sommerbrwlt II, 1 (P. Schab») M,
— s. U.ilderraan 42.

Lui'keubaob. .Vbbildungen zur alten Ge.M:liirlite (\V. t I'.'.

I.llbkc, H.. Mciiauder und seine Kunst (1*. Schulze) I.

(F. S<ble«) 22.

Luthnier. H., Seiiii lerkomm.ntar zu den au-'i^ewühUen

Schriften Cicitro.s ((l .Xudresen) 7.

Lyaiaa t d. jächulgebiauch orkl. von Frohberger. II. 2. A.
Toa Thalheiiii (J. Kohm) I. 9. II. m
Maafs, E., Aratea iK, (»der) I. 11). IL 21. III. 2:1.

Magnna, U.. Studien zur Überlieferung nud Kritik der
Metamorphosen des Ovld. V (Q. Wirtenheig) 96.

Mnnilius a. C^amer 20.

JianntiL F., epistohe aeleetae ed. iL Fkkelacherer (H.
D.) T).

.Matthial*!*, B., Das grlediisehe Schiedageriislit (£. Zie-
barth) it.

Maver und Müller. Das akademiaehe Berlin SM>/$U.

.Meuauder a. LUbke I. 22.

MeuscI. H., Ijexieon ('aesarianuni. S<:hluis (B. Kühler) GO.

Milh r, ()., Bömiselie.s Lat^erlelien (Fr. Uankel) 4.1.

.Miti.is. I... Keii-h.Mnelit und Voiksredit (O. Reholtlieb)

I. III. II. 11. III. 12. IV. i;i.

Musehio m. Gnomiea 17.

MOlier, A., Griechische .SchalgTAtnnnitik; (iriechiachca LeM-
huch; Vorrede zu b«i.leu Bikchem (W, Voll-
brecht) I. \'>. 11. 44(. III. 47.

— F.. Zeittafeln zur Gescliiclit« der Mathematik,
I'hväik und Astronomie hin z. J. 10<M> Ol. C.

r. 'Schmidt) ».

— ii., Sehülcrkonunentar zu äallusts .Sehrift^iu (Tb.
Opitz) Misa.

— U., D« viriti illnstribas. 2. A. (K. Jahr) 24.
— Iw.. T,, Die griechiachea PriTataltertlfaner. 2. A.

(H. BUnuMr) 2».
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MUler, DI« ViUMgeliuig AfrOtat dBnh phUttlitoahe

Seiiiito(H.C.P.Klimidt)2.
Murr, Dto Gottheit der GMadm alt Mttannadit (H.

Stending) a
Huik, HTstoff ud Htttel des Unterrioiite ia dn U.

SpnchMi (O. WtitenM«) 43.

NMt^^K, Die Vulkdieder dar Litauer (H.Dnüiein)

Nencini. Fl.. Ton-iirin .>iii-i()Uf iVnitiliU'i > .S<Iilc>.'' a-J.

Neuraann, Ii., NurdiitVikH luu li IL-roilut i.l. I'art.^di) U.
Xioiilfvor. M.. \'];i\U\n'i<i'ht^ Stuilifii ( l.nn^rrlir i ".'T.

Niilil. ("I.. Wiil. i «Ii« l lili-M Ii" N> hrift: Diu Kinln'il.^si liuU-

mir l;itciiil(i!)i'iii I ntf.'i ii.iu i
< >. \V*.ifsi'iifi lsi -'>r>.

Nitnleii, E. . IJcitrii^je zur « icsrld^hti' il.r ;,'Ti(.-olaw:lieu

Plillosopliio (A. Diirini:) H>.

Nordinoyor, (1., [k; (tct.iviai' luliiilix i W. Gciiioll i 5
Movuiii Te^taninnniiii (ir.uiii', t-rkl. vcm Fr, /.t-lli'. \'.

Aiw^ti'liri'.?rliiiht.: Voll 15. WiililfulnT i.J. I irii.^^üki') S

Olilert. A.. >letlu>ilik <li's Si.r;n'liiiiU('rri<lit.N (().

\V\'il's.'nfi-lsi 40.

Oltraniarc. A., Ktuili; siir li'jiiMMli' li Arisit'-i- dmis li-s

Oeor^fliies ilt; Viryil«- II. .Mur.^ilij Iti.

0|iitz, Tli.. iiint A. Wcinimiil. ("Iir< >tiim.itlii«> :ius .Si liritt-

«telli iu Ii 1 sillionion J.iittiiii.it o. W. if^.'iUrls» 41.

Ofitliyn. 1'.. ,S( lirift vuin Sra if*- der Afliinn-r uiiU die

iittiric.lio Kpln-liii- i( i. .1 .
.>! liiii'i.liTi

Ovcrlietk, .1., Gumliii hti; .ii'r t^iiui lii-i ltou l'liistik. 4. A.
I (H. A. UrliRljs) -J.".. .il.

Oridiaa, lletamorphoscs, AutwaUi von Mcii^tur, b. A. von
Egn (H. Bel&ngd 68. — t. Uagmit W.

Fsllu (lo Letaert, 01^ Vicaires e( cointei d'Afriqne

(0. Zippd) 10.

Penal, 0., Stndi» phildogica (Vogriiu) IH.

— Sa»)ri Ungnütui (O. Yiwriiu) -IH.

PiMdera, A.. DüdmiMrio dl antidiiti «Uunica. II. (Fr.

Härder) 7.

Paton, B, and L. Hwdts, The inaeriptfona of Oos (L.
Bttrchner) 19.

Pelagonü artu veteriaaria« qua« extaat ree. H. Ihm (O.
Belnuneich) 4

Peter, H., Die smploreg hist^riae Anirti!(tae (K. Lei^ütng i lo.

Fetronii oena Trimalchionis mit Obersetzaaf; und An-
morkungon von L. Friedlilnder (U. 0. P. Schmidt) X>.

Philnlofni«olie Uatersnchmumii, hemaur. Ton A. KiefsUng
und U. TOB WilamowUs. XTI äTHaab L 19. II. 3f
III. Ä

l'iudar «. (Jraf lU.

V. Planta, It., QrAinmatik il-^r Dski-^ li-uiuliriscben Dialekte.

I (W.Daeoke) 11.

Plateau op«ra rr-c M. Wohlrul). \ I1I. I. Tlii not. riis. Ed.
alt. ( A. Th. Clirinti l.s.

— Apologie (Ifis S.ikratos iiml Kritou. bflarb. von
Bd. Goebel (.\. Tli. <'liii>r a.").

— Lachns f. il. .Srliiilirr Ur. t-rkl. von Chr. Gron.
5. A. I A. Th. Cliri.st) -Jl.

— •. Christ 11. lioru Mi. Koch au.

Planti oomoediae, rec. Rit^chclins IV, Ii. Hih» tilorioaas

ed. alt. a Q. UooU (Langrehr) i.— a. Niemeyer 27.

PItniaa b. Benther 1.

I'olyliio» «. Brief 7. Hnlt^tch öl.

Preiiwitz, W., Etymologisuhes Würtorlmi Ii <ler griechigcheu
Sprache (1*. faner) J^IM.

Prenrg. S.. Index Demoatheoicoa (P. l'hle) 1.

l'ridik, A., De Vci insalae nhas (E. Uberknnuner) 47.

de frott, J.. Faati ünamam aaoriu l (i). K.) 4».

Babe, A., Dia Bedalctioa dar Denoatheniachea
Kranstede (E. Baeeahenr) 19.

Banhe, Pttparatioo an Xenopboina Aaaheaia I. Wortkunda.
2. A. von Kmft (F. Scfalee) 7».

Bappold, Chrestomathie aus grIechitcheR Khmihem
m. b.) 4».

Rekh, H.. tboagsbneh dar lateinitdten Blemaataratilistik
(A.Becka5j«.

B. Baittenitdn, Epigramm und SkoUon (HadierUn) 1.48.

II. 47.

Bibheek. 0., Oeadiidhte dar rOmlaohen Diehtaag. III (P.

Welnadterm
Biehter, P-ZvrDnunaturgio de» Aschylua (O. Odkmichen) 5.

Bolfe, C., Tha trag«djr Kheaas (0. l£wbariin) 4H.

de Boog^ J., 0«ographia aacieane de Ja Baaae-£gypte
(E. OberbaamMr) IS.

Rabenaoho, O.. Die Myatwienhaifigtllnwir in Eleaaia und
Samothxake (U. Steadii«). 12-

llndifiirth •. Latu hiatoriealinacriiinscriptiooa 37.

MüllerSallaatiaa a. Qerateabeii; 17. Kuue 49.

lYi^sa. ZUaaMrauuia SO.

Sander, J„ Ober AlkmMoa tob Croton (LBaehhoni) 27.

Sartori, SU Das Kottaboaaid^ dar altaa örieohen (H.
BUnaar) I. S8. II. 89.

Schlftr, E., Nq^Vekabnlar. m (K. Jahr) ».
Sebantz, 0.. CMrmianm amatoiwram «mvlTalinmqae flori>

letriuin (H. BeUfagl 9.

Si^lian/., 31.. Ueaehkihta der rOmiathen Litteratar. IL (Fr.

Hanlcr) 15.

.Sdir-indler. A., Lateiaiache Sdmlgranmatili. 2. A. (U.
Ziemer) 20.

Schenk, R , Obaerratioiiea erithsae ta Ihhafau Ariatophaneaa
1<J. KaohlOT) 3.

Schenkt, K., Übangsbaeh anm Oberaetaen aua dem Daat^
Dchen im Oiiechiaehei a A. (J. fUtdei) »V»l.

.Srhillor. H.. Die rSmiaehen Kriegaaltertltmer. 2. A. (Fr.
Kiöl.li.-h) -JK.

.S(:liimiiiol|iheni;. G., Braiehliohe Monalektllre (O-Weifaea»
fel-i) K.

Sehinuer, A., Auleitong aar Vorbereitnng anf Xi-nonhuns

Anabaais. il fp. \\^ifoenreia) a
Sehaiidt, M. A., Über daa Homeriache ia St^hoklea Auu

(H. Otte) M.
Sdimidt, Unil., De Beomaeram iaprimia Snetoaii arte

bio^rranhica (H. Bnbende;)
Rchmidt, H., Da daali <lraeoomm (B. Haaae) 4S.

Schmidt, Joh., Latebiiaehea Lerobneh aoa Cornelia« Nepos
and Cttiltaa Bafi» (iL Jahr) 24.

Schneider, (f.. Hdlenische Wett> and Lrteaaaaaehaanng
((>. Weilmafela) 38.

Schneider, B.. Lagiim nad Fhalai» (Fr. FrShBoh) 41.

SchBdel. M., IdMeiaieidie BleniaBtaigrBaunatilc (C. Steg^
mann) i&,

Sc-hucht, H., Da dacameatia otatoribas Attida iaaertis

(E. Kirehaer) 41.

8ohalten.A.,De«i8T«at%aBfliTiamBomaBomm(0jEiapen&l.
Schnltheas, O.. Der ProseCi des Babirins (A.SohneMer) 11.

Schultz, F., lielirbBeh der alten Geachiohtei I. Grieelriache,

n. rOmiwbe Uewhiobte (A. HSck) 3H.
— Lateinisdiea(^hangsbnch für die anteren Klasna.

15. A. von J. Weiaweiler (Rad«maBn) 2&
Schulze, K. Pm IVntittqe zur Erklimug der rOmiaohen

Elegiker (U. Wartenbersf) ifft.

Schwab, O., Hiatoriarhe Sj'utax der griechiaoben Kompai-
iHtion (H. Ziemer) 4.^

Scinran, Kr., Alexander de« Orofiien Feldzflge in Tut-
kestan (B. Fncha) -IS.

.Si ri|iti>rea Idstoriae Angaatae s. I'cter -10.

8eiu, F.. De flxia poetannn ktinoruin epithetia. I (11.

Belling) IG.

Sextus Pythagorhnu a. Onomiea 17.

Siiikim;er. Wdrterrerzeiohaia an Xenoplion« Annbaaia IV
(F. Schlaa) 23.

SJSattand, K., In syntaxin Draecerianam notatioae« (K.
Ziemer) 41.

Skias, N.. flmi horrix',^ <\iu).(xiQv <P. Can«r) 29.
SoiiiiiA?, Vi rgil al^ bukuliaoher Dichter ( tl. Modirh) 6.

Sniitiucles 8. Kiidioii 18. A. Schmidt dO.

äophalia T« ir 'Axiw.'rölH dreAfnau MOQt»p (Sittl) iü/itS.

Som, J., Der S|>ruclii;*-bmnfili dea Hiaturikeis Entropioa
itx.) :)7.

Statiaa a. Holm 47. Cnreio 47.

Stowaaaer. M.. Das Vorbnm tare (H. Ziemer) 1».

Striddaad, La questione oroeric« (U. Yngrinz) H.

Stadaiezka. Fr., Kyraa«, dne altgriachiacSe tiOttin (O.

Sduroeder) 28.
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Sueumiua ». Schmidt 48.

Satemilil. Fr., Qnaestioiiinn Ari^rotfliarnm ciitiiania
et exegeti'-Arnm pars LI (C. tioebel) 27.

Syliutfe eiii£;rainiii.itiiiu Qneooram, ed. E. Hoffliiuni (C.

Huberliii> AL 4ü.

SljnDiiiMhii« M. Havet 14.

Syiuni in Hemogenen comii«Bt«ri», ed. U. lUbo. (V.

HMbvriia) 13.

Taciti ah exc. Divi Anifiisti libri I—VI, ad. Geyn
Nemi'Miy Aii«lresL'ii)— erkl. von 11. Nipiv'rili'v. I. ti. A. IL 6. A. tob
(i. Au.lrfsen (Tb. üpita) 2.

— erkl vuii Xipperdey. 1. 9. A. voa Q. Andraseu
(Ell. Wolff) ».

— Atfri<-<>ia anri Oemumia. by Hopkins {Q. Aii-

ilrtisen'"' .V2.

— I». Ainlreseii 2. £irhlcr ;M)/;{1.

Terautiu» ». Falbrecht '2U. Homuanow^ ü. Kenviui 22.
TertuUinnuH a. v. d. Vliet 0.

Tlioiiffui« de (it^Vito ii.

Th(>ii)ur.. A>Mn.. l>o Velleiaai TolnminU conditione (W.
Hir- läiVMiT) 2H.

Tliiiiiisoii. A., I )o coniparatiouibns VerKilian» (tränke) S2.

Tliulo'diücs «rkl. tou .1. Clasiwn. III. 3 B 3. A. von .1.

Stenp (Widmann) 28.

— «ntes Hl« Ii. erkl. Äiug. tou Fr. Httllor (WM-
naiiiii K>.

— Scbnliiiisgabe nach dar «rU. Att». von Fr.
Muller (Widmann)

— M. K. Lan«« .ht 'Jsk

Tbauwr, V.. Anfi.'abeii eina« kllnfrigsu griedÜMshan Staat»-
reohte« (& Ziebartti) 51.

TibnU s. BelUn«; 4M.

Tranba, L., Poeta« latini aoTi OuoUnl III, i (M. llaoi-
tina) Sä.

Ulila, U., UriechiMfae SohulKnunmatUi in Varbin-
dnnir mit A. Prokach nnd TL Battner>Wobat
baari». 4. A. (J. SiUiar) 29.

Vaaaia, Sk. ^tofdmtxd ttg ^ftorvafov 'Pit/uwcf^f

äfxauAoftmf (K. Jaooby) 4a.
Velldna^. Thomas 'ii.

Vetgila Anw. in varkllrster Form herausr. von J. Warra
(H. Winthar) 14.

Vei^gils Äin i!«, AuiWiilil vv.u ^. L.\nn« (H. Wintber) 14.

— s. tliilcs ü^l (n iiiLfii :'iJ. Klouwk44. Kdcala^S.
oltnininro Hi. Sniintiifj '>. Thoinnou ö'J.

Vitruvius s. ('ii|«|n :>!>. 40.

V. <l. Vlit't,.!.. Stiirlia <iiclt5*>msti«i. Tertulliana». I iKluns-

iiiitnn) 1. ti. II. 7.

Vt.'mt. M., U<)miM'.)io rrivatnlti rtüiiier nu<lKallnrge«c]ik-bto.

•J. A. (Kr. Fröhlich) 2^.

Vollmer. Fr.. Laudationum foncbrium Uomanonun bittoria

a( raliqaiaram aditio (G. Zippel) 26.

Walrziutr, J. P.. I)u<-onvHrte an^h^iilojpqne iUta i
Voy en mai iKIh» (M. Ihm) H".

— Lepiirrapbie I^itine (W. Li.-hi'iiain'i 11.

WiLkhin. X.. fbnr die Stoffe und diu Wirknuij der

U'riecbijtcheii Tragödie (H. Momht 2*>.

WcifsiMifeU, ().. CiL ron rhtHorijtrlie Schriften (Fr. AI}') H5.

\Voir«iuann, K.. .s>:4>iii.'<i hen AuffiUirunsen d«a & Jalu^
hunderte Uohmichen) L äü. II. 4i).

Weaaely, <>., .Audka fiesta ^rkebiAcfacr Musik i.H. (i.) U.

— fiemerknnKen zu einigen l'ablikatbnen auf dam
Gebiete der Alteren trrieddsohan PaUagfaphie
(O. .S. hull liefst .fj

We8t|)hal. U.. AIU<*iiiiMiie Mitrik der iiidfigarmanischeB

und "tiiiifisflieu Viilker (II. DrahoiHi)
\V.'tzfl. .M.. tiriechisohes Lfsehiu li A. (.1. Sitzicr) .!.'..

Wili^ch. E., Die altkorinthische Tln>iiiiidii-*trie (!'. Welz-

üiicker) :«> Iii.

Wiutxell, K., De Hellenlsmo Horatii (J. Uäurauar) M.

XenocratcH a. Heinze 19.

Kenu|dic»iu Auaha-ilii und Hellenica, Auswahl Ton U.SarDf.

I. Anab. I-IV, (H. Kmsc) k).

— Orievhisebe Ue«i;hichte erkl. roa BllflhaeaiiGhüta.

h Heft. 0. A. (H. Kmw) l.
.— Uellattica. AiiswaU, bearboitat tob C. Bflnger

(K. nacbof) 37,

- a.BäBhofr "
'iA. Jo«123.a4. Ranko23. ScUnnerIk

Siakiag«r«L

Zaohariae a Idninathnl a. de dieecesi Aegyptiaca 24.

Zieettler. Amt Sküwn ^. A.) ±
Zimmarmaan. E., Ühnngslmdi in Ansvhluf« an Cioaro,

SaUttst. Livins. U (G. AndtOMU) 19. UI (G. Aa-
dreaen) SO.

2. Auszüge.
Aeodamy a 12. 14 17. 24. SK. 29. :i2;:». "Ewiifuoic iloyutokoyixn 21.

40.42. tS, Hl, 61. t ^ '
.

^* ' '

Annales de !a fiw. d. icttres de Bor- Gymnasinm H. 22. 2a 44.

A«W'ollo^'.''lusti»ntc «f Amerim «. H'"^"'*'
1*äM. », 49.

Arcbiulogischer Anzeitrer 10. 29. 40. i

ArcUv f. GeMb. der l'liiliiii<i|ibi<> 1.
.

27. 46.

f. lat. J.exiki>Kr. u. Ciraunu. 11t.

20. 41. 42.

A

tCorresuoiidouzbhttt f. d.Uel.-ii. Uealaelk
Wttrtt. 9. 12. 17.

26. 4ri.

Knbns Zeitachrift 11.
II".'', imiiu». a, tWi

Hermes 1. 'J !. Jii. 4!t.

I.iiii.-«hlatt •>:!. .VJ.

lahrbtirh il. K.ii-«. dt. airliäul. lu-t. Itl. l.i<rv tilidn^'i, k«- I. lü. :iJ .i:t. .üi.

40.

d. X crcius V. Alti'rtiiiii>l'r. im
l{ii< iiil. M. U».

Ml hiiiL' s d nn ht'^ul. ct d'hi«t. 19.

Aih.^iia, iiin:l 4 fl 1 R 1-J 17 ifl «»• .111 v ""
.1

M. ni..in s d,- la 000. de Ibsolst. da

2f<. .t > ;Kt. :i7. •_>. 4«. 47. r^). 51. o«* u 47 1.« • t /t .

Afti d. II accad. d. .Vienze di Turin.. _ Pmils,;;
*

1:!. ; 1 )n. "uIJlS^.

BlMter f. d. Gymnasial •Schnlwesen 1.

12. 18. 26. iü. A».

Bnlletin da comnp. hell6ttiqaa 1. 12.

aißia. 4».

BnllctÜno dcll.t tiiutn. mrli. i^oin. di

Kipiiiii ]. -.Ii. 'A.— diarrhiol. e st^'i-iu J>!iliiiiita

2. 12. •_'0. -Jti. ;tj !.;. 44.

('iir<>ni( Ii . The uuiuisiuatic 1. 4.'.

'EUmc 5.

fßntm 3. & S. 2L 20. »7. 49. 47.

4.-

Indotri'riiiiiniM'lie Fni irlmrii;i-ii IJ. 17.

41. 4s.

.Ii.uni.il d. s Savaiit^ V2. IH. 21. 25. 27.

40 4:!. 41. K
— nl' ili'llciiii- >tiidies :17.

of pbiloli>':y 27.

— Tbc Alm litau uf arcbaoul. 29.

— The Ann rican uf pbilol. 9.22.
47.

— Tho arehaeolo(;leal 6.

AtbeiSsdie a 2ä mßl.
Hl

— Uüiuisrhe 21. 51.

JlnenicMvne 7. 24. 20.

Iii' Miineon 47.

MuMUffl, lUiüiiiiiwbes 7. 12. 36. 49.

.Nordisk tidskr. f. fliol. 1. 34.

Notizie d. iraTi 13. 16. 17. 4U. 51.

Obi-zricnijo. tiliilogiczeäkuje 24.

KoiTCspondenxbIatt d. \V< stil. /.n. iir

Gesch. u. kuii>l IluovuCGu,: 27.

19. |i;iiilbiogna 9k 2ül 39.

Digiiizeti by Google



vni WOGHESSCURirr FÜK KLASSISCHE PHILOLÜtilB. Sm>

Koiiiliconti d. R. ar<a4l. d. Liucci 23.

M). 47.

lleview, Siituriluv :58.

— Tbc classiral :!. 7. 8. S5. 28.
32 ;t{. M. 40. 40.

Bewe arcb^ologiqne 8. la. 2a. 86. 61.

.V2.

Bevuc Dnmumatiqne 10. Si. | Wodicii^ichrifr, Herl, philul. 2. U. 13.

Rivift» di ilologja.e d'iatnu. clmn. la 16. lü. .'4. '2S. 30/8L d7. 89. 42. -U.
•J8. I Vi. fio. :>i.

— dl- l iiistnii t. ^mbl. eu Belg. 10.

10.

S/'Hin i'-i

|.<.l. 4. •J-J.

ätiidieii, Leipziger 41.

— Wiener 28.iiiii

Ii). 'Si. ;w. IH.

— i\v iibil..l,>i;ie 11. 21. 11.

— (lf!i t'tiult'.s {»roiqnes ;t. l.'>,

.{1. :,\.

— iiiteniiU. ilc l'cn«eigui.'mi.'iit 11. V«-i>lup'n eu Med. d. Aiiad. v,

21. 37. 40. 43. fiO. I m Anwterdam 37.

t t rMV. dp r««'. d. »c. nu»r. et Zeitsclirilt. Uyziuuini» I]> 1 1 . 2o. l!7. öO.— f. d. (iviniMsiiihviäcn 7. 18>
15. •>!». is.

— f. d. ii«trri . ( i viiiii.i-ii II I.

0. m. -."T. ;is 44. 4ti. 4'.»

— f. ilt utv li. s .Mtcrtnu 27.— I. .N'iiiiii.-iiiiiitik 47.

— llir-litrisihf :!!».

— Wisftd. I. lifscb. u. KuuHt
& 26. 31. -10.

UiiiTerr<it.v sttidi-'ü publ. by tbe nnir.
of N. braska 3l»

W.t,

Ii«.

Aldiaiidlimgeii f. Christ

7. 10. in. 2«. - für
Villi \VHi/sii« krr ;.'•'!.

A" riiis JI. s. Siuili ilikl.

A<l;itn III.

Admii.k 14.

A.I.Iis -Jl.

Adl.-r Jii.

Ai'irypti.^« I.t- I rkiiiKli'n

il. Hi rliiiiT MiiM iiiiih

1 1. j». •-':<.

A'xIlilKl* 8. i(uUK<'t,

K^'i;er. Pnwr. Oestr..

A»«:|ivlui» 21. 27. -'S.

.l''.. .H>. 41». .'.1. 8. Gra-
venhars» , Headlfim,
3I:itirv. Kicliter, Iii*-

.Xiiriiipii s. Cuiitz.

.Mir. Ii- 7. Iii. -.VI. .:•_> :U.

A 1 1 \ a 1 1(1 1
• r Apbrodis.2 1

,

;<i s. ConraieiitMia.
All. -II

Al\ II.

Aiii.'liiii'au It!.

AnaiToiin 2Sl. .!!».

AlirtliNta ( Irarri.-'isiii

.".II; (inun.jatiim is.

Auderciuücn 35.

Amhea« HexaCmeroa
II.

Aiieedola Oxoiii' iisia '>.

:M. 4S; x. (".»ii.vlniir«'.

Aniinloii d. Ver. f. Naj«-

sauiscbe (ii-si li. Ml.

Aiiltm 1 1. 44.

AiiU'iiiiiusi l'la<-eutiun8

C. (ii'ViT.

Apelt 4. 7. 12.

Apoilinnris Sidonhu
(inipc.

Aixdiiiiarius v. I.ai.di-

cca K. ItritM'ki'.

Historia A|i<ill>.iiii ;!4.

Xt. s. ni.s(iiria.

Apidlimins iVruaens
21 24. 17. :*>. Ö2.

A|Mdli>iiius lUi.idius Q.

12 13, 8.

Walthcr.
Kronon-

10. 11.

Ui.hlln.

A|iiiliius

berj:.

AratiLs ^laafs

Aivhäolii(;i><t:li -<']iiirra-

phigciie Mitteilungen
ans <>est.>l.'nnini 2'>.

Archiniedes x. Kndio.
Arütid.-s s. Ilarria.

Ajutv^liaue» 17. ül. a.

I>i.--t.'rt. lial. .

M. in« IS Murniy, i'u-

11. KliinitraKiipalna,

.Siilioltw.-ki.

Aristoteles 1. l. f». (J.

12. Iii. 22. 24. 27. -.'S.

2». 30. 32. .t... iii

43. 47. 4i». .M. s.

il. ( i.\ioi. liaiii r

It^wat.-r. (
'iiiiiiiiiii-

taria, ('niiNlicari'.

DarcHtc. l)a\ iil.--()ii.

Knliiiaiin, Ksst r. Ku-
.«Iratiiis, GiaiiilK'lli

K. Herzi'ir. Ilmlc

KHufniaiiii. Keil, l'a-

liaiTf.irg, R.'liVs

Uuelle. Kühl St. in.

Stewart. Sii^tnnlil.

Walii.-s. WfUd.Mi.
\\'' ii'lliiiir.

A ! i-rM\i..|ins 24. 25. ».

W V^'jibal

Aiii"iiiu> s. t'reppel.

Arn. .Iii !•. 3!».

.\ni.iiil<l 22.

.\rriaiiiH 80. s. JIr
Crin.lli-.

.\ >Ny riaii . .

Atfiista.'.lt

Alban. i^iii*

.\ tbi-naLTiira

.MtiiiLTir 1.

.Xinlibi rt 7. :!•'..

.\u;.'usriiii]s 10. .'lo. s

Ci'rims. Kiikiila.

.\ug»stiis s. ('nutz.

Auielius Vil li. r •"•7;

I'i. blniayr.

Auswahl aus Klassi
kern 43.

. lotten 20.
1!>.

1:

Hab. 1..11 :!*:. .-.1.

l!ab\l.'iiiaii Kxiiediliuli

47.

Ita.lhaiii l.'i.

Üadiui 41».
,

Haetlik.- 1. IS '

V. Haiiib. rj,' t<>.
I

Hariii'j-tii.uld ». 21). 21.

!{ani. s }.%.

liaroii 21

Hari.z/.i 21 ,

liarra.d. I.'. 211.
j

Ibirrii ri -Klavv .!.'..

Uasiliiis il. «ii. 2.

IJantari JS.

|{atra('bi>iii.viiiiia«-|iia

.Mitschki'.

Hauer 11. 32.
i

Ü.iiiiiiaiiu 4:<. 40.
H.iiiiim k :i(t.

l!e.'bti>l i:..

liei k 2s. 2». W. 52.

Melizer 32. 86.

n. ll 4s.

M.-Il..riii.. 1».

H-lltiiii Alricaiiuiu m.

M..lk.ii.

lk>!... li :;.

li. ltraiui 2S>.

Ui iiard 26. :\»K

Hendall 21.

Iknder 4ü. 47. ^.

( il'i^^l lll ll.

r.iMifcy 7. 12.

Ib'iK.ivt 4U. COl

n.iL.it II).

H. iis. b r 10.

lli r« ;l-'>.

Hifruvr, II.. 1> S . 17.

4S. Ikrirer-Levrault
17. 1:!.

H. riii . k. r 3.

H iiil.anl 43.

H.riibanlv 17. 11». 21.

H. rtbi. r 27, U.
Ü-rtiibitt.. IS.

Ib tii.' 1. 2.".. 2i!. :to.

Itouijiii. r • '..rb. aii 2o.

liiaibifü 11.

Hillt'|:!.^. H- r.,'. r.Cba-.-.

Iiilliiianu. ilaiiia'K,

llaiiT'ciiil.l. Liinilnr-

t't r . I.i.ils, .Mi'ii/fl.

K.ibiii.si.ll
. Wnr.ls-

«.rtb i.virl. X.iviiiii

Ti-r., IMrus, Vui-
LMtil.i.

liiedeniuiuii 24.

Biese 4. 48. s. Schill-

bischer.

Hildenun|i|io. klaM.,82.
Hiltiiiu'. r 2.'..

Hii-n s. 'riitiiiritus,

liisi!i..ti' Kl. 4<

Hlas> :;. !». 1... 17. 2f^.

Hliitttr, .'.üiliIcUtiK-l!« ...

von Krb.' ;f2.

Itlavd.'s 3U.

lH. ske ä.

Bii>uu|uist 4;l.

Hinmncr 18. 17. ii. 87.

47.

Iliidi'iistciiiir 17.

Hiiehiiif Lehrbüclitr.
Ilo. Inner 2.

Itoi .M h

Itiietbius s, Stewart.
Boguib 11.

M-isii.| jo.

IS-.l.b'niiaiin 4<i.

liollft .17.

IbuiKla 2. IS.

Hornel 7. 9. 0. 12. iK>.

42.

It.irini'ki 14.

H-mirot 21.

H"iirib'ii I

Uuutr.iu. l.i.

Itrandt 41.

üraseh .35.

Uriebrt^elier 47.

Brieirer 4-*<.

Brodb. . k 4!>.

BroiiiM'li 2"..

Hrowu 2.'>. •_'!!.

Bruehinaiiii. H., 21). 37.

4ii .M.. K., «.Scliul-

liib-her.

Brumnaun &. & 15, 11.

:.i.

Bniliu s. LilirbUcher,
Srhulbiirlu-r.

HniMii "i. 12. 4:1.

Bnitiu <tcbbariL

Hnck ti. 29. 4:1.
|

Rlldge ."lO.

Itullc 42.

I!iluü:''r '• Si liiili.il. h. 1.

HiMi;.T 2li.

Iliis. lt 7. 27. 32. 13. ÖO.

Hut. IhT !».

Uiilb r 40.

lüitiii. r M.
I!\ V. .Her

lt)zautiuiitclio

Schrift 40.

lo.

Zeit-

t'ilj*ar 2. 7. 32. 3ti. .!7.

43. .•.o. .-.I. >.

Ba. tlik.', 1>. (t... l>..d-

ü'-. Hi.h.Tt, KowliT,

F rulilicli, li.uiiiiv.

Mi ii;;!-. .M. IIS. 1, .M..|-

ki n. Oi hkr. r.>|>iil. r,

P.irazil, Schlee.

Sihler.

Caaiiat 1,
•>

11».

Caird 3.s.

Culb irari 4!».

( 'alliiiia. luiK 13. 8. Uoin-
III i z. Ni!fr8,Vcnier«>.

Cainpaiix s.

('niitahi].i 1^.

Carnuiituin l'.i.

Carranili I'i.

Cartailbac 17. ü.

15.

:HI.:I0.44.47.

f'.iri.iuli I.

i'art..ii :;|.

' <.'.irv.>]iliiliis 21.

k'asä-iainli 21. 22. 37.

II.

ICa.strllaiii ll>-

'Catal..« d. lirit. Min. ü.

IS. ;in.li Kat.il. umt
Walt.r-i.

i'dU' 1 1 »imix -ins I
.s, )4.

I

His. bi.lT.

'

iCatulliis ;;. 12. Jo. 2:1.

j
:!Ü. 44. s. .\lleii. ( imi-

niy, llarvanl stmlieti.

C.uu'r 1'., Iii. 1-V 46.
• '.iv\ ailias .;l, I I.

<. L'lii'iski 17.

t 'liaimi.'t 2<>. IS.
< 'h.uul.alii 1.

( b.iuüi. r l.*S.

t'harisiiiH a. FrOhde.
Clmse 4N.

Chatelaiii itt.

Cli. ln 5.

Ciä' üi vi.-r." 12.

('horiiiiis (i.

Cbronini min.ira 12.

41. 51 -.'J, .•7.2!>. lt.

uMt- r .\l..iiiiiii. I.

I br.v M stiiiiiiis s. I'iii ch.

t'hii'r. b 27.

Cireri. 1. 2. 3. (i, 1 |.

12, 11. 17. 21. 22. 23.

21. 27. 21». 37, .iS.

31». 10. 11. 12. I.;. 41.

15. 4«!. Iti. 41». .'.O. 51.

52, s, .\lv. Alii'cil.>ta,

H.llram,Vlark. llaii-

uebl. D.if.r. l»tt-
wcil.T, ll^-li. (ii.iiinv

lliit'inanii, ('. .\. l.i-ii-

manu. Limlrrbaii. r.

Mfiisbi r>:rr,Mi'ririi. t,

l'lasb. ri:. S. Iii iik. < >.

K. .Sbiiiiilt. Sibiiit-

licl,s. Stul l hi, O.Wei-
IsiitVls. Zielinskl,

Zimiinnuauii.
Clarke 2.

t^'laudinnum 11. 17. C>2.

i Irin.'iis. Alex., JI2.

Cleomedcs) 2.5.

t'liTi: 51.

Clitarelius s. Kiter.

Cfirthia 1.

Cohn s. iViisiii«,

Oollii,niiin. M,. !>. I I. IH.

:U\ .50. A-, Ii».

;J4>. 3s.

Cutuici U.ra«c a. Xauck.

Digiiizeti by Google



WOOBXIISCHRIFT FOR KLASBISOHE PHILOLOODB. 1808. IX

Conuentaria In Arbt»-
telom ... 91. 2A.

OomiadiMuii §. Frep*
peL

ConwediM Hantfainae
1.

CoBHOli 83.

CmwteHtinMb ]&
CoiiylN!«K 411.

CMrdiisl.l4.41.s.Ijit.
LittentnidciilaBlIer.
Ibltaditkon.

CorneliiM 84. 4S
B Etcbcrt

Cor|tM gloNMrionnii
tat. 3. 5. lU. Insc^ript.

attic. '2B. jfrnec. 42.

Ut. 20. J'upyr. Aeg.
& 12. Script eccie«.

lat 7. 22.

(Vmtaiui 40.

Congny 17. 20. Sb. :I9.

Üniner 41.

Credaro 8.

Criiidle, Mc 24. H. Mc
(Vindlp.

Criatofolini CO.

Croiaet Irt. 17. 4:..

Crostarosa 28.
fmm 2«!.

Cnisinsii. 10.12.90.21.
CucJii! 27.

Cteles 12.13. l&.a.Bflh-
ricli.

Cuinnnt Pi.

(hiiieifnrm rnsiTiptioii<i

21.

CiniliflV' Jl. 28.

(,'nntz 24.

Cnrti 4(i.

Cortiii!) Uiirtis .x. Giulr-

riag. 3fc Criiiilk'.

.lob. .Sdimidt, Wein-
llnl.i.

CuriitH, H,, :{".

i 'jpriaiiu.s s.^luUinger.
UsycaUewici 9. 4».

DShii 41.

T>nk Mi.>< .14.

UmiiicIs-^ciii :)(. 48.
iMiiiln lil

Dar- iiilli rt.' 1. .'•"!.

J»ar<-,st<- •_•:!. .V». .'.1.

Ihiviii^iiii 1,

J-h »haniib ;)2. iil». 4ü. 62.

Deeeke 20. 38. 93. 4U.

44.

l»<iftr 1(1. js.

U' ll.rii. k .M.

iJfItuiir Kl.

iHli.uiiic .". III.

J)»-iiKi<Titiis s. Niitroji,

l)flii' still in s ;{. fi. (i. 11.
_• i. •_'4. -.'fi. :t:.. ü. Hon
K»t. J'niifs.

Dcriirtf Iii.

I>eiik ;i:>.

!)• -•jardinH ;{{). 40. 44.
Df 'is.iu 2:!. .'1

1 » sst-rti.nu i'l.

1>| itij 21. s. Il.iraliiis

Üittwfilrr 1. .'!.

Diuh ktins« hriftr i!

iiriffh.. 2:t, m
l>i<ljiuU!i a. Schiuilicrg

DMU 1& IH. 90.

Dipterich !\

DiKORta 8. Ferrini.

Dillmann lA.

Oiaard^ns s. Egcer.
DinseldfliD 16. 42.

Die CaMiai Ifl.

TCa ChrysMStomns
.Mahn.

DtiKinn» f. Mc (Vindic.

Stern.

Diogenes s. SchafHtXdt.

Dionysini Halic. .'V.

Dionysius Cato s. iti-

Rchoff a. Cato.
Diophaatna 17. 23. 41.

52.

Dippe 45.

DisAertatioMfl Halen-
»ea 28.

Dinoaario di antioliitA

clasB. (di l'ntidera) 11.

Dodge 1».

Donblot. .V2.

Dracliiiiann 29.

l)r«.«( ki' 7. 11.

Un fsl. r s, -.Ui. 41.

Driiv^<-n 7. IH. 10. 17.

Diihiii!* (i. 2r>.

Dil ff 4:..

Diipnis 40.

Dynff 1«. 34. 40. 4H.

Kind l'.i.

van Eik 10.

KrkinjTi r Ui. 24.

Kiriror. I,.. It. M.. 4. ü.

Hu Ii l-'.

Klir)i:iril

Khwald -J.

Kicli'Tt 2<!.

Kirlilcr Ii").

Klli-( !t. 2;t.

Kt-iu r Ut.

Klti r 1 1. l.V 22. 2.t. 21».

Kl. 47.

Klialllt 4ii.

Hiiil< IIIIIIIII 7.

Kiigi lbrc4 ht 1. 2. l:i.

-22. 27. 30. 88. 40. 4.S

44.

Kiiniaiiii 15i>

Kill rli ;;l.

Kiiiircliiss.KlIi'r.Hilly.

Kiii<unH l'ii-avet.

Kpii^pliik. urii'i h.. 22.

E|(ist(>lMc Mf-roviiitriri

( t
(
'.irol. ai vi 21.

Eriisiiiii.s >. Kiihtcr.

Kriliiiiniii 1 1.

Esj)(Tunili<-u .M». :t!».

K.Ä^t ii IM.

Kiiii^'riiis s. Kltcr.

Kiiaiip'liili.4 4.

Kiidiilcs

Kitik'inH< s. Si liiicck.

Kiiripiilfs 2. ->. 4. <i. 7.

5). 12. 14. 1.".. 2ti. 24.

2.'i. 2S, :!2. 42. 4.1. s.

] ><•< Imi ini', Le«s,
Si liwartz.

Eiititathini« i*. Ornxins.
Ku-itratiu.* 29.

Kiiinipins 44
Hvaiis 4. lU. 24.

Kreta 38.

labia 4& M. 68. 1

Falkener 9.

Farnell 8.

Faur« 4&.

Fanstnü s. Engelbrecht.
Fehr 4H.

Feliriias s. Fflhrer.

Ferrini 1.*).

Fcssler 22.

Festgabe für .1bering 0.

Festus 11. :J0, s. Cam-
grandi.

Fickcr 46.

Filelf» 24. 8. Klette.
Fjgiher. K. A. C. Th.

»2. 34. 44. 4ß. SU. £2.

A., M.
Flensburg 02.

Flex 8. MchnibttcUcr.

Floms von Lyon 3U.
Foresti 47.

Fürstvr. W., 41. — H
8. 2!>.

Fimrriirf 14.

FowkrH. l:{, 27. 4:!. H.
Fra»;ni imi t u ci iii i i<-i.i ni iii

(iraL'cor. f>. I'>l«.vdi/s.

Naiick.

Kra^'iiK'iita traijiciir.

(ii-at < . s. von Wila-
luuwit/.

KiHiL diti- -J. 47. .".2.

l-'r.iiiktiirti r .Vi.

Kn-i'iiiaii :>. 4. 14. 42.
j

Fri iiUn.lT --U
I

Kn ppi I .'i«>.

Kn iult'iuhal ;J.

Kri> ilrii'h 11.
l'ritzo

KriJzsthe, H.. J8. R.,21.

Fr" liil.- 1. 2. 4. 11. 17.

22. J.'i. 2!». 40.

Frölilirli 7.

FOun<T US».

FTihriT :i. 30.

Lialjiitto 4K. ."lO.

Oael.ltT :!K Kl. 4'.i.

(ialciiii.'s Iii. 41. .'lU. ül.

l\:illitl<iHKh.

I iaii/t iiiiiiilli-r 2H,

(iardtier. .1. S., 41. P..

4. 27. 4!t.

(i.uililiaiisen Ki. 20. .Ii),

(iariitalii .'i. 2r>.

«ia«! 1.'». s. Scliuiliiic liiT.

V. (ii ldiardt, O.. Ab. E.,

11. IS. F., 4a
Ui ridii ;IS).

(irdri.li r»l.

(K-dikc 7.

(M'ttrkcm 12. 28.84^35.
•{Ii. 4!t. .'iil,

«M-lilliardt 10.

tM-liriiiu 1.

("Hills s. i!ti k.

0CIII..1I 12. 10. 41.

(ifiiiiadius a. Theodo-
ntii''.

< <i<'!.'rii]iliit' ."i|.

(iK'iL'ii s. Vcrgiliuü.
rli. r-J2. u.arcef4.a

(ii rlinui-T 4.">.

(itiiiiuiiii ns 42.

(it-rth 2. s. 44.

(ii-vrr I i. !.'>. 42.

(it VM. 4!t.

(iiaiiili* Iii t'iU.

(.tidionseu 47.

Gietedte 1.

Qiesanann 32.

Uiefswein 22. 38.

Gilbert '2A. 37. 47.

Glaser 1.

Gnomid s. Eiter.

Goldbacher 2».

Uompcrs 3. 4. 0. 22. 42.

47. r>2.

Goerres :(H.

Gcsi^hen :i7.

Gorpel itt Ht. Luke 4:1.

Uoumy 36. 30. 40. 47.

52.

Gmbreliefs, attisiiic,

25».

(Iracfenhain 42.
(iraf <;. 21. 28. 30. 51.

Orau U.
Ilranx S. 0. 10.

Oravenhurüt 42.
(iravii're 2.

(irt-ard 42.

ürct l 1>. s. Gerber,
(irpfik lyrik pmtr.v (5.

Gri'gar ."il.

<ir< f{oriu> von ('i>riiitli

s. (ji rber; von Nyssa
47 ; von Tours ». Boii-

iitt.

ürpvfiun 2."».

Ciriftlth ;;7.

(inimiue 45.

Ornpe Li.

(lrn|*iifi 2.

(i>.<-ll i:;.

Uudeumu !>. M.
Onbl and Konar 4S.

Gnidi 22.

Uiiib iiiiiiD [llcieBlit 20.

27. :!a

(iiirli. 'l' r

G>miiasialbibli<itbuk

16. 27. 4». fiO.

Ilaeberl in 1.

llai,'L;i'Tiiiiüller 2:!.

Ha!r .'(». 11.

llandbii. li il. kla^Ä. Alt.

1. 40.

Ilanno s. Tb. Fi-'( b« r.

Hard.-r 22. 27. :!!». ."41.

a. Fritz.>i( hl-. Uerodotu»,
lahrliürber, Sahul-
biniiur.

Ilariiack & 8. 7. 12. 14.

a7. 61.

Harre a. SchvIbBebrr
2M.

llarri> :t. H.

Hart 2.'». 47.

Uartfelder 1. 7. 9. 18.

Hart mann 0.

Harvard studies 11.

Hat. h JO. 27. 21».

Hatzi.li.kis ti. 2«. :ß.

Hallirr 40.

Haiiii! ."<(>.

Haurraii -17.

Ilaiirv (i. 4!».

Uanscbild n.
Haiisir 17.

Haiivette 14. a. Uero-
dotus.

Havertitld ;t4.
,

Hav. t 10. 2:..

Hi adl.iiii 1. !l.

HecHtaeu.t d. A tenütlidt.

ileeg«r3&

Hddiieh 10. 84.

HeilEel 10. 39.

Ueinze la 92. 3K 32.

Heibig 14.

'EÖds 40.
Heller 84.

Hellmuth 60.

Helm 29. 40. 4a
Hennebert 19.

Henoeb b. Liidt.

HeHi7 ;I2.

Henze 41.

Heraens 45.

Herbst 8. 12. 24.

Hermann 17. 18. ca 61.

&2.

Henna» .h. Taylor.

HenmigeneM s. Gerber.
Uerodotoa &. 12. 14. 17.

20. 24. 42.44.4&BO.
51. 8. Adam, Costanii,
Härder, Neumann,
WVcklein, Wehr-
mann.

Hcroiidax 1.4. 6.15.21.
41.42. 4.i. 45. 8. Crn-
siiis, Mokier, Setti.

lli:TtzhvTK 24. *. Uym-
nasialbibliiithek,

Hi rxoir 20.

Hcr/.stfiii -il.

Hi'st'daium 41.

Hesi(Hlus s. PnntonI,
Hub. Srhiiiidt.

^ll'•iitdba^ll.

HfiLssner 2.1.

Hiikie 4;{. 4."».

HieronymuH 47. s.Thei»-

diiretus.

Hilarius I'iit. s. Stix.

Ihil.- 7.

Hills.ber 4. 14. lü. 21.

Hiltv IS.

HiiiM- 42.

Hintnur 4.'.. 40. 51.

Hippoivtus H. Fiiker.

Historia Tyr. 48.
4.'). .\ ptilliiUllH.

Historia .\ni;iista

Pi'ter. Wolttliu.

Hitzig 2:1. 26. 52.
Hobcrg M.
HocfaMhnlen, deotadie

l:J.

H..dL;kiii 41. 51.

H..lliniiim 12. 17.24.:!!.

Half.

lli tiiiai)U 10. .'>1.

Hiii'mt'iHter 20.

Hulder ö. 20. 24. 20.

HollSiider 51.

Holub 25«. 50.

Hol/inarer 19. 50,

Holzweifsig
Homerns 5. (t. 7. 11. is.

10. 211- 21. '-':{. Mi. im.

11. 4 s. II' tidor. Knt-
li r.( 'zw kii wii Z.Diss.

lliil..l\vn.n (iihriiiL'.

Hyiiiiii..li>si'pli, Klein.

Kokonidz. liiuig,

Leaf, Ni">de, S»t-
uiaiiil, Panzer. \l><-

Ihti . Sebreyer.
.^iliiilzi' . Sortais,

Siri. klaml . Wfh-
iiianii.

Uonitius 1. 7. 8. IJ. 14.

16. 17. 19. 21. 23. 25.

Digitizea by Ggogle



WOOHBNSCHBIFr fOS KI1A88I8OHB PHTLOLOOIB. im.

26. 29. 34. 37. 39. 42.

4S. 46l 40 fiO. AI. s.

Aly, Arnold, Hastari,

fimder. Catupanx,
OlMicr, Gebbnril, Ge-
mnll. Oidion»en, Gon-
my, Itevicki. Menge,
Schiller, Schimmel-
pfeiifr, Wiiitsell.

Horn St, 'JB. 44.

Momemanu &
Hnnbron i&
Hondart 2:1.

Hmza lt. 2a 23.

HAbner 2A.

UMck 42.

Hwlo 41.

UfllM» ä. la SS.

Hnltaeh 24. 4fi. 51.

l^mnl Unaacid 4ä
Uypendei m. Leri.

Jamba 40. fiO.

Jiteer 7. 12. »7.

J^reabeiklite 17. 19.

35. 49.

JanUtohiM 2a 27.

Jwtmw 2.

iha SB» 19.

Jeep 8a
Ihm 12.

Iba« 1. «. 4&
InhoofBlamar 2H. 26.

HO. m.
Index b«clflM^toaie
«X

luiwriptuHie« 4. 16b 20.

25.2a 87.40. a.DMp
reato, Desnn, Dia-
lekt.

Jeaäiin 80.

Joel U 26. 27. 4a 48.

Jobamifls I>amaM. •.

JohaancMTaagelinffl •.

Bibel
Jehamaon ää. 45.

Jobn 8.

Joignjr äa
Jooat 9. 20. 26. 5S.

Jordan s. UoAnann.
Jorct 5. 21. 27. 44.

Jorio S. M. 47.

.Iimcph .'•I.

.lo^LutiiM 14 15. 17. aa
44.

Iretiaeu a. Knnie.
laaena Blaas.
Ixoemtcs s. Bbwa, .
8cah.

Jndeicb 24. 20. »8. 30.

Jnlianiix aL Koob.
Julias Bomuraa a.

Froebde.
Jnllian 4.

Jnlllen 7. 84. 47.

Jnrnpeiti 1. .t. 21. 23.

Jfligea 4a 4a
Jnatniwmu 24,

Jiutlmn a. HcCrindle.
JuTCnalia la 42.

Kacgi 26. 49. a. Lebi^
bOeber.

KalUleiadi 21. 22. 23.

au 'Js.

Kallenbadi aa
v. Kämpen 23. 2H.

Kanten 37. 47.

KnUlnge von Miuoen
Ii. IS. 51 (s. «acb
Catal.)

Kau 5.

Knnfinaiin 25.

Kniiport 27.

Kauumaiin 13. a Sobnl-

bilcber.

KavTidiaa (Kußßu-
dftts) 21. aa

iwajser 8.

Kebrbacb 11.

iCeil la 17. 21 9S. 86.

Keim .'».

Keller, lLia23.
.17. äa 4a J.. 40.

Kemmer 51.

Kiepert Ii». 21. 49.

Kietz 1. 7.

Kirchner 7.

Klee 14
Klette 24. s. Hlelfo.
KloeTekom 24
KIaU 23.

KInge a. Hemer.
KlaBBaana Ki.

Knaaer 16.

KnOtd
Kecb 18. 29.

K«il«r VL
Kokomdc 4a
Koldewey &
KomOdle, giieek, lOk

Kondaicof 18. äa
K«pke 46
K;.|,i)

^

Koi-p ;iu. 84.

,
Köppner 13. la 27. 40.

Koraes 15. 18.
' KorcenlowakI 27.

Krall 1.

Krauaae 17.

Kraut 12.

Kreta 80.

Kroneaberg 2a
Krumbacbcr 13. 27. 35.

40.

Knuabiegttl 45.

Kahl H.

Kttha 12.

Kflbner 88. 44. 6a
Kukate 8.

Kant« la 46.

Korta s. Cniatna.
Kvi^a 22. 2».

Laban 3.

Laeava 47.

Laebmaan 5. 13. 2a sa
Lactantina5Ls3randt,

Vnpptl.
Lanunert 4
Laaeiani 14 15.^ 44
Landgraf 7. 22.

Ung la 2a 43.

Lange ail.8fiL4L46.
a. Schulbfidier.

Larfdd 2. 90.

I^aaael 19.

LateinischeLeaebtteher
48. 51.

LataiaiadM Uttelata^
deakuMer d. XV. v.

XVL Jahrb. L 13
{s. Litt.).

Latte« 27.

Lattaman L la 15. la
Sa Sa 32.87.4461.

Leaf 2. 17. 87.

Lebcda 51.

Iieea 2.

Leenwen 19. 20. 27.

44 48.

LeAne 4L
Lebmaan.C.A., 34 Bd.,

30.

T^hrbHeher, griech., 40.

52.

LeimdBrfer la
Leists?. 82.

Lehmd a
Lea 80.

Ldon daLantriiere 30.

Leontiva nm Keapolig
62. •

Lettre* Inddits 2.

Levi a 37.

Leviaon 6. 1± 2a
Lewidcy 4a
Lexieon Segnerianma
la IL

Liddon 48.

Uebenara 2a
Lightfbot L
Liadetfaaner a la
Littemtnrdenkmiiler.

lat, la a. Lat.Lttt^
Livias45.aau.ia

15. 17. 21. 2a i». 29.

37. 41. ^ 6a 52. s.

Coccliia, Fttgner,
lltkopt, Heaselbadi,
A. Schmidt, T. Stern,

WinUer.
Loboeli 22.
Lftda la la 2a 82. 4a
i.iMifs 3a
Lnpot 14
Lorcnts 2a
Loret 15. 29i.

Loüi 6.

LoTom a
LMik» 18»

Lneanaa 15. iai7.2L
3a 82. 4L 48. a.

iflitscbe.

Lneaa 40.

Larianasl7.1H27.2a
.14 85. s. Bertoletto,

BoldenttanB, Kreta,
Heri, 8etti. .

LaciKü s. Pngt. Oatr.;

ZagArsIti.

Lackeabadi 5. ."15.

Lacretias s. Goamjr.
Lndcwig 4a 52.

liukna h.
Laadbetg 48.

Latb>iera.8ehnlblieber.
LatoslawsU la
Lyongns s. Keger.
Lyriker, griech.. 12. 28.

s. Biese, de Vriea.

dealadie des XVI.
Jahrb. 89.

lyaias 32.

Xaass aiLaä 8a
46.

Mac Kinuon 47.

llaedanaM22.
Maeke 42.

Hacroblua 24 34
Madan 42.

«agnuH 2a 8a
Kaüaffy 1. % II. 49.

Mahn 23.

Jlaiacb 15. a. Uvsuhcn.

Xalmberg 32.

Manciai 26.

Xandybus 49.

Xaniliua s. Cramer,
Eilig. Thomas.

Vanitins 11.

ManntinR 44
Marchi 24
Xarina 40.

Marten« 12. 19. 22.

Martini 32. 42.

Marx 9. 52.

Masner lU. 19.

3latxiiiser 12.

Slanry li2

May 6. 27.

Mayer, A. 0.; H., 32.

Me Crindle 19. 24
(unter Cr.) .'SH. 41.

Jugalopolia 4a
Heifert la 27.

)leincl 3.

Heiners 47.

Hehler 15. 3a
Melanehtbon 2. 15. 41.

s. Lat LiU.
T. Melingo a
llelito von Sarde» s.

K. Thoma«
Mdmures d. 1. »liss.

arcb^ol. 13; de 1. mc.
de ling. an.

Xenander s. LUbke.
Mendel *2.

Menge 7. 15. 41.

Menzel 1.3.

Mercati 47.

Xergnet 9. 89.

Mers 25.

Xearer a. Stchnibficher.

Xeasberger 22.

Mensel 6. 3a
Meyer, El. H.. 8a E..

13. 2L 8& 47. 2.

W 41.

Middieton & 6. 7. la
20.

Miedel 14
Mierlo 25.

Xilhaad 87.

Miller 22. 27.8a 4]. 48.

Xisehini47.
Xitaotakia 12. la
Mitteilniigeu aus den

Orient. .Samml. OO.

Mitteis 9. 2L 37.

Mitiscbkc 2a
Moellcr L
Mrilken H. 3a
Mommücn. Tb., 87. 52.

A.. 1. 14
Miinacl Ui.

Uouc«-nMx 4. 14. 17.

MonteAore ;W.

Monnmeuia Genn. '22.

27. 20. 44 8. Übnaic.
min.

Monomenti anticbi p.

c. d. R. Are d. Liu-
fci 22.

Moore 2«.

V. Morauifki Vt.

Mordtmann 21.

MoiH-hiiMi s Eltir.

Moachii« 9. Tht'vcritiis.

Moaso 1.

Mneke 62.

V. M Udler. H.. 1. Iw.
ikL ai. 44

XOller, A.. 14 F., la
u.. a la H. D., a
i7.iaaa x..i7.2a
24 i& 51. a., 44

Mnller a la 2a 28.

»2. 3.">. 52.

MUnch. O. K., 49. W..
15. 27.

Xurmellins 24. 28.

Murr 9. 37. 43. 40.

Murray 4 18.

Mn»an« 8- Cnsti.
Nnsterd 11. 27.

Musik 51.

Mygka 7.

XytiMgr. Hiqn «. Pan-

Nadaillae 2.

Natorp 51.

Nauck 28. 38.

Necbepfto Ü9.

Neuciui a 2a
Nestorido« la 43.
Neubaur 88.

Neues Testament 17.

27. 45 a. Badbam-
Barnes, Gebhardt,
lIcRedamm . Hickie.

Huck. Liddon. Lod«,
Roberts, Wonia,
wnrtfa, Zaha. s. a.

Novum T.
Neue-Wagner a la
Nenmann 39.

Nicandcr ». Wentzcl.
Nieene fatlierit 22.
Nicole 4a 40.

Nieri 12,

Nigra 16.

Nikel II*.

Noetkie 25.

Nohl 2t.

Nfildekc 1.

de Nolhac 1. 4 2M.

Norden 40.

NordUK jer 14. 29. 43.

Nomiand :W.
Nonri.s«rin 4.'». 40.

Nuvuni TcsUtuientum
l.'i. 3<{. 3t$. a.

Neoea T.

Octavia s. Nordmeyer.
üeblerS. 10. 11. 13.28.

:w. s, 1,11t Ijeaeit.

Ohlerl 17. 41.

Ui-hniiclK II I.

OhnefHi.Hch-iCiclittr lü.

1«. 2:1, 4a
ültramare & 7.

Oracula Sibyliiaa 2. s.

Febr.
On-ntli

ÜriKiQ<'-< 47. 8. 1'alrirk.

Orpiiica s. Dieterlcb,
Weinl»eri;fT.

Orsi

Ü>teniiHnii ;12. s. .Srhnl-

liiichrr.

Overbeck U. Ui. 4 J.

44.

Ovidins 19. M. 47.

». Bcllorino, Ebwahl.
Grau,Lang<'.3iai;i)us,

Bndre, Wunder.'

F.ulilrr 12.

Fiijk 4«.

Digitized by Google



W0CHBN8CHEIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 1803. XI

4.

PftlMphatOf I. vrifp-
recht.

Pftllat 1. 28.

PaUn de Le8Mrt&31.
Panzer 40.

PaoU 20. 20.

Pa|i«dimitrakopaIaa 18.
Piapadopaloa - jCatir
neu l^ 18. 81.

PkpagMKKiu 4S.

P»pe 1&
FaMit of the AamfcMi
Mool... at Athoif
86.

Fanrri s. Wewely.
Paria 4. 17.

PaiOmiognpbi «. Cm-
aiu.

FMtMhft
PiaMiai.60.
Plutea 9.

tarn 14. ]&. tt. 83.

8«. 48L I. Flatni.

fMtiMl 88.

FMlkltadt8.27.8.Ha^
te, LehiMdier.

FlMlMi4 87.

IMagaiihial8.18.Sl.24.
PtoBMun 42.

14
PnÜee 20.

pB|^4a4B.a.Pigr.

PerMhinka Sl 80.
Feter 12. 80. 4a
Petitot 14.

Petrarca s. de Nolbac.
Patrie 15. 29.

Petioaiaa 8. CoUiKnun,
Thomas

FetnaevKogel. u. s. w.
32. :{Ö. 42. t. Geb-
hardt, Kunze, Lands-
hors, Novum Teat.,
Wilamowitz.

l'hililil>soii 14. 2:).

Philo 8. Fniulenthal,
Wendland, Zeno.

PhiliHleraas l>. 18. :H.

.10. 37. s. G(>mi>ere.

Philosophie 1. 11. ;U..'.2.

Piiaret 21.

Piceioni •j'J.

l'ichlmayr 1:5.

Pi<:kard"lö. K).

Püidarus _>. 6. H. hl 21.

27. 2S. .!.-. Brfthmer.

Drarlimann. Graf,
Mi'itiol, Schmidt,
S h Wickert. Stahl.

l'luiila rt. 18. 22.

Pianodes 8. HoLdogier. I

Plasbi-rsr 8. 29.

Plati. :!. \. 7. ii. 17.

21. ü.j. :r>. ;t7. u. 4.").

4'1. 47. 4!t. H>Mi.ir.l,

Dare8te, U«)iii)Hrz.

Hille, Hon, Kin h

Der, SntOHlawski,
llvaka, Pater, Schiiu-

blin, F. Schmidt,!

Flaatns 1. 8. a 15. 18.

31. 2&. 28. 82. 85. .SO

4&a.Egli,aaUiiardt.
Q«aaqr, Skatuch,
Wdliiar. .

VUabm d. A. 10. 21.

2a 82. 10. a. Back,
Ftoehde, Lodawic.

PUafaia d. Jflng. a. Ln-
dewlc.

Plflaa £
Ftatu«li«a8.13.1&2.t.

24. 80. 42. 4a 48. s.

Oag^Tiiaki, Laaael,

Xe 6fiiidle.

Poetaa lat aari Caroi.

5. la la la
Pohlmey 2L
Polak«.
FtobuMbak 4
Poirbiiu SO. 43. s. Coc-

chia, Hnltach, Progr.
Ott.

Pool« 7.

Purazil 14.

Porphyrins g. Cony-
beare, Wessner.

Präparationen 43.

Pniiek 1. la
Preger 13.

Preifsler 47.

Prellvrit* 4. 10. 11. 12.

Prenfs 4. 5. 7. l.l. 14.

Ihidik 22. 2:1. 4«. 47. 4«.

Probst 13.

Probiu 8. Förster,

Fröhde.
Procopias s. Haury.
Prognunoiarbeiten' ans

(Kterreich 2h.

de Prott 4!i.

Psalmen a. Uobcrg.
Paichari 14 SB.
Pucch {».

Puller 47.

Puntoni 20. 29.

(inintilianna 15. 2h. s.

Abb. f. Chriat, Lade-
wig.

QuiiilH'< Smvrn«en.s 1.'».

2J. 28. Kl'.

Ulirtb H. ,Io6i!pliU-i.

Kali<^ s. 24. J.'. 4:.. ^.
Hadi't U. 4ti. 47.

llailtke 4.

Rai'di r 4."».

liamürino .M.

Haiiuny 2ri.

HavaisMiii :I4. 41,

KawünMiti .'i2.

U. I.. lliau 20.

Rei iK'il diü uotiCT'i* . .

.

de In sw, an b. «1. dt'*p.

de < '(.uKtantitie 7.

Regnatnl 12.

Keubanlt 17. 40.

Keichenbei;gar4 12. 24.

50.

l{.'iiuuli. S., 1. 7. ». U>.

17. JO. 20. 52. Th., 5.

iieiiihardt 1. 6. la 23,
2!>. r)2.

Iii 29,

l{> it/.rrisr<.iu Ü.

U.'M h 27.

Kcthwisch 10.

Rhetorica ad Her. i.

Kr, Marx.
Kibbeck, O., 5. 20. 48.

W.. 32.

aicbtnr A- 2. 6L E.,

14 18. 27.2a i». 82.

o.,22. P.S4 saso.
32. sa Ga B.. la

Ridfreway la 12.

Uietier 11.

Riese a 18. Sa 8l 42.

Risberg 27. 2a
Robert 7. 4a
Roberti 4
Robert* 48.

RobtnaoR 2a
Robgr 88.

RodUr a
Rodoidi la
ROmar 80. 4a
Rnniische Diditer s.

Sellar; Satiriker 14.

RoaaatnMUB 29. 4a
Roeottar fit.

Roifaa a 4 12. S2.
Rfinadi 43.

Jaliaa Binnanaa a.

Froebde.
Roacher 84
Rossetto 61.

Rostagno s. Martini
RothAichs 22. 20.
Rflttor la
Roagä 30. 44 48.

Rabenaobn. O., 87. 80.

42.

Rudin 4.

Rneile 47.

Rufinns ». Themlorrtus.
de RuKidcro 23, 4.{.

Rdhl la
Ruricinsa.Gngelbrecbt.
Rushforth 44.

Saalfeld 1.

Sabbadini la «. Ba-
rozzl.

Srtdi-e

Sikellarins S. IH.

SallosUus 21). 45. ')0.

I«. Goumy. .lüri^ea,

G. .Müller, P^k,Fap-
plcr.

Sandfr 41.

.Sanders 10.

.Sayce 27.

V. Scala ;i">.

Srerl).. 11. 2-2.

S<biitVr 11.

SchuNiiiilr l.'i. 2»i,

S< lianzJ:t n. Iii, 25.28.
Schauliliii Hi.

Sch.'iik 42.

Sclii iikl 2!»

Siiiapiirflli !>.

S«hill. r <J. .0. 41.

SrhiinljiTL' 19. 24.
.Sc liiniiiT Iii.

Srhh'ii H. s Scbolia.

.Sr|ili'usiiijL,'t'r Im.

.s. hlifiiiauu 1). 22.

Sr],\<:<-vr 23,
.Sulimt'kel 22.

Schmidt 2. 3. 7 s 11.

22. 23 27. 35, 3ij. lu.

40. 4».

Sclimitt 27.

Schnix-k 20,

tkbncider 2)1. 44. 46.

4». 6L

|8di4Jdel 87.

Scbolia sa a. Nioole,
Wentiel.

Sehda la 22. 44
ISabSnbom 14
•Sdimdar 8a
Schreiber 43.

ISebr^yar 4a
' Schröder 42:

Schnibttcber 11. 15. 14
22. 23. 2a J14 :18. 3»,

4:1. 49. 50.

Schulten 2a Sa 8& 41.
51.

.Sehnltbefs 2S^

.Sihnltz 27.

Schnitze 2. l:J. H. Ml
Schulze 1. 2.

.S< liumatlier 10.

St bwftli 2<i :y).

.<tli«.irtz i Ii H,
Seh» rrr;i-.-i'k 41.

S<-Ii\\ i' k. ri 2.

SfilliiTf Iii.

Sciliir 2:t.

Sciifca ("unliff. Lnde-
witr, Nordineyer.Rie-
zcr. Wurp.

Serajiliin -iö.

Serviun s. 3Ioi»re, A.
Müller, Mn.'<tArd.

Setti s. 11. 36.
Sextns l'vth. a. Elter.
SevfTert 4«.

Shadwell 27.

Siecke 2. 32.

Sievern 49.

Sibler 7.

Silin- 2. 27. 41.
Silleni 3.

Siniaika 12, la
Simon 7.

SHtetrand 14 88. 4a
Skene 23.

Skatüch 7. la 80. 87.
Smith 4. IS.

Sobulewski 12. 20,

Sonoaaaohain 21.

Sonata« 1. 4 la 24
Sonbaäs S. 4 4 7. 8.E 87. 9480183.87,

44. 45. 49. 6a s.

Oriatolblni, Owik-
Un Omgar, Hint-
ner, Holnb, Xeifert,

Pthler, PIOss, Weta-
bofer, Zuxug.

Sortais 2. 14.
Spicker 30.

Spindler 84
Spitta 33.

Stadelinitim 34
StadliT 24.

Stallt :i.

Staiiiford M. lo.

Stammler 27.

Statins s.ilelm, Micdoi.
Steijmanu 0,

St.'lilich 9.

.>ti.-iuijr II.

St.-iiitliul !,').

Sti'phMiÄon II.

V. .Stern 3, 10, 19. i:».

St.'u.linfe-- 12. 2ö. 44.

Stcw.irt II. 20, 23, 21».

411. 17.

Stobüus 44.

StooeU 4 11. 44

Stob 12.

Stowasser 9. 10.

Stcabo 8. Oubola.
Stimto a. Radier.
Strauch 38.

Strahl 14 27.

Striekland 45. 4«.

Stadl italiau 44
Stonit 7.

Sndre 44
SnetMiiaa 44a.Schmidt
SaaemlU 142498.84
4L 44

Sweto 48.

V. Sybel 27,

.Sylloge epi^^raphica 44
2ii^lorot ^iUifmad; 47.

Symbolae Pragemaa 4M.

Symmadww a. Havei,
Heteati.

Srmondi 4L
Syrianvi 84 84 84 4L
Saanta 3. 8 14

Taeitna 2. 4 4 4 4
10. IL 14 14 16. la
94 84 949437.84
38. 40. «1.44 4444
Wi. a. Csyckiewies,
Eiehler, Fabia, Ger-
ber, Qreef, Holnb,
Jabresberichte, John,
Lndewiff, Marina.

UUiir, Weinheiser.
TarameUi 4
Tatianns 4.

Tavlor 2.

Teles s, Mueller.

Tcr-Mikelian 22.

Terentlus 4. 8. Uonmy,
Nencini. IKittcr,

Schle«, WoUner.
Tertullianas 2. s. Har-

iiack, Klnfsmaun,
Texte und Unten.

Teutach 17.

Text« u. Untersnchun-
gen von Gebhardt 0.

Hamack 20. 84
Thalheim '.VI.

Theucritn« 17. .32. 44
Thetidorems 47.

Theudusiua a. lüroin»

baclier.

Theumiis B. Qeyao,
l.u<as.

Tlieoii Smyrimeui 484
s. Dupuis.

Thcophraiitua 8.Heeger,
.Toachim.

Theopi^tmpus 8. r.Stem.
Therciauos 26.

Thiele :is. 43.

Thiemann 7.

Thoma.< 11. IS. 94 84
2'>. 40. 47.

Tliompson :io. :ir». 39.

ThiK vdides 3 .'. 0. 10.

ir>. 2<5. ;5o. 11. 1'«.

4o. 41. 42. Ii). .'.2,

('a!*aj;ranili. Cwik-
liiiski. lirrb-st. Lange,
\\'<-liinjiun, Woner.

Tliuiiili H». 17. .

Tliuniser s, s. HfltT-

niann 51.

Tießenbach 13.

Timäus s. Antou,

Digiiizeti by GoO;



XII W0CHEN8CUB1F1' FÜK KLASSISCHE PHILOLOOIE. mvi.
1

Torii 28.

Tragici OrMci 17. 8.

Index.
Treile 41.

Treueufelil 1.

TriiimphalTerMiolulis
s. Schön.

Troost -i").

Tni<-lisefs .'{7.

TsouiUa* 1:?.

I'l)iini,'^liüoher 21- 41.

Uhlitr 1. 6. 1«. 34.
liii<,'i'r •Kt.

j

Urbiiii 4n. s.Cymnasial-
liililiottiek.

Urktmili'ii, .li^'viitinclir

14. 24. J». 30. ÖU
y, Urlklu «).

|

Voleriiu XHÜmiw •.
i

Vttliiiag^ :iT.

Varri) s. Heidrich,

Kruulliiesl. Oreiiili.

Vcllcius X. Thoniaü.
Veuierit ;lt.

\ i-rpliu!« 7. II. IS.

•J». -'1. -J«. -'7. is.

aü. au. 42. 44. 8.i

Oouray, Krfcala.

Moore. MQ8tanl, ol-

tTAmare, R^bellinu,

Rünstrüm. Sountat;.

VerlMudlnn^ti ilcr

Mflnch. rhilulu(i^n-

ver». :{9.

Aurfliiis Victor 37. «
rirhltnayr.

Viu S. I'anti JiiiliorU

Vouci r». 27. :*t.

Voiift 2. IS. s, >}«;hiUer.

Volllinx-hf 10.

Vollmer 2. ;t. 10. 35.
VollmtilliT :!7.

Voltii 12.

Vrhka s. K.i.vser.

de Vrici» lU.

Vultirata 8. Ander-

WftclwmaÜ» W.
Watriu r 1. 14. 80. 48.

Ii. 4.S.

Wählin 7.

Wäldes k 17. 3a 44.41».

». Fribsache, Schal-
hiiciicr.

\Vald»t«in 10. 1». 14.

34. 35,

W'allies 2. 21.

Walliit-liuJKtt 24.
Walter 47.

Walter» '.2.

Walther 27.

Warsberg 1.

Warwhauer •'>.

Wartenlwrif 2. 42. ».

SrhttlbtliTinr.

Wober 1«. ;14

Wecklein 4«.

Welimanii 4;l.

Weijfcl 1. ti.

Weinberjror 1. Ü.

Weinlwld 2.

Weise 42.

Weiske 10.

Weif» .17

Weir»«iil»'>rii II. U. 17.

Weifseufcl-s 14. 21». 3S.

:B».

WeUdon
WeUhnfer :t. 17.

Wpndlaii.1 5. 11. 17,

22. 27.

Wendling K
W mtxA -22. 2D. 34. 47.

Werner .M.

Wesener 2. •!. ü. 17.

Westteb' ;i. 42. 4a

Wes^siier 42. 4».

West 23. ^2.

Westphal 14. 2&. 80. 47.

Wetzel 8. Haie.
White
Wide 32. 3». 45.

V. WUainowiU5.17.37.
Wileken 30.

Wili-s^-h 11. 16. 17.

Wilpert 5.

Wimphelin^ 41. k. ('o^
da», Lat. Iiitt<eniiur,

Melanchtliiin.

Winklor 9. Ui. 20.

Wintzen 4:..

Wippreehi 2S. 4<>.

Wirth 1. 21. ;m» m.

Wi»uar ». Ijclirbttdier.

Wi»Kowa 47.

Wittneben 48.

Wla-vsak 22. 40.

Wohlrab i;i

Wolf 12.

WolfT 4Ö.

von Wolft' 2tt.

Wölfflin S. 10.

Wollner 11. 22.

Word.sworth 12. 40.

Worp 11.

Wright 4. e.

Wrnider 17.

Wunser 4s.

Xenia Au^ftriiii ,1 ts.

Xenocrate^ JT ~ Wvm/A-,
Xenophoii 1. 'i. 0. Ü. l.i.

2s. 211. :!;>. :iJ. .SS.

41. 44*. ». Itolla. Da-
kynit, Joel, .loost.

Jona, £. Uichter,

Sebiniiar, Wehmuw.

Zachariae von Liuirun-

thal 8. 32. 35. JH.

Zairorski 50.

Zahn 2;t.

Zakas 10.

Zander ö. 45.

Zeller 4<1.

Zenodotn^ ». iJi»». UaL
Zenon 12. lU.

Ziebarth !.'>.

Zievteler 2-J 21. 8. Uynf
nasialbibliotbek.

Zieler 10.

ZieIin^4ki 50.

Ziiniiicnnaun 8b 10. 18.

34. 3!$.

Zoelkr 11.

4. Geselltchaften, Mltteilun|n, fm4$ tie.

Aeadeniie de:< inscr. et b.>ieUrC8 1. :! m- Itriplii 2:i. M M. .Wi. 4S. ! Oelnni« lien. (J.. Autwort 11.

.'. 10. 14. 1... 17. 19. 30. 28. 25. 2<i.

28. .'UK'.l. :!)!. öl. iii:tciirifl oiit tbraktsdieil Maneu 14. rapyrusfunde 4L
Akademie. Prell^^i^elle :t. s. \:\. 14. 1>I. InetitOtanacliridlten 44. Fbiliilugenversammlniii; zu Wien <t.

20. 23. 2(S. -lü. Mi. is. 11). I'romiBiiiaUuuidlnng«u li^2: U. lt<U3:

ArchAoloMrixi'be (ieseli^cli. zu Berlin 5. Killn, fVHiwbet Thor 4. & 39.
0. 7. is. 19. 21. 22. 27. 2». 30/ 31. , KeurNb, duintLuchinlog. XU SpaUtOj
32 3.(. 36. 37. ! SO. I ftiditcr. F., Eatgegnimg II.

Aristoteleg-Lexicon 3^3:}.
'

Athen. Funde 30/81. Legion!«laj.'er, Kiimisilien 16. Silmltbefs. <). . Heiuerk zu d. In^r.
Vom .\tliii4 4JS. Lcwy, Ii . Mythologixelio Nachträge 2t>. jnrid. t'reniU' !- 15. Ht. 20. 24.

30 31. "
I
Seudif^-hirli. Ausgrabuutreii l'J.

H>>i ttieber. K. Denkmal lö. Linie» bei Hornburgs?. i Sinai, Handsebriftentund 17. V.K

lionhiifrer. A.. Zu Woeh. 180S, 1370:7. Limeablatt 3.
'

Hoiiitz-MitKtc .Hj. IJnden»chmit f )). Thal bei Aken, bemalte Haasorue lU.

Topographie Bons 17.

CatnlUiMidacbrifi iu Venedig 23. . MaiiilioibMikdachrUt sa Madrid 35. 43. i

Ceda Fmä fuimiuns 18.
;
Umieiiljjnd«, etniikitohe ST. i

1

Digitized by Google



.. WOCIIENSCUIUFT
FÜR

KLASSISCHE PHILOLOGIE

durch ilU

Bvcjiiitnillungea

anil r"'.lJliuter.

HKUA ll.su Rii RltRN' VON

GEORG ANDRESBN. HANS DRAHKIM

FllANZ HA IM) KR.

«lOTt«ljlhriicli 6 J»

Berlin, 4. Januar. 1898. N». L

KiTMt TurtiiK, I'in Sti«"it}r.<r!iiiliti- von AthM (P.
W . k. r: I I

Darii> l'«rrar»li. I.» lr|;;;. ii.ln iIi Ali-s-
|

JohAnn QiiKtav UrovBon, (i.-^, liirl.i.. i
'"• •**9"i- "

AteXMMkin Um Umr'«'ii 4 Antl, ... I

X*BOpbon* OriMhiscIx- (;i-Ki'hi<'ht<' »rkl. von Düolis.'n-
•rlifltB. I. H^ft ttAnfl M Km*. 10

H. rri-iif«. IniU-x Itiiii<.»Hniiiiiis 1". l Iii.' II

II. I.iiliki', .Mi'iiiiiiiii r iiii'l üi'iii«' Kiiii^t 1'. Siliul/.i . . . }i

C. A. I.' limnnn, l>e l'icctronu od Atticuut tttiiatuli» rnr. i

i't rm. iM. KothMaill] . 17

Lexii-on Livinnmii «Mi£ Pr. VBcBer. Fmw UI O.
IV (W. Hmmiu) IN

9r. B«Bth*r, Dm OoldlMid dM Pliniw QLC P.ScIuBidt) tB

Oh«v«li«r, P^io littirgi<|ii<* 'In tu•ly•>n•^e {BMinolt) H
0. Bi«4«riniiiin. Lnt<'ini«rii''s LT)iiiii;;«iiurb r. du «weite

KImmo «l. Uymn. 4. AiiH ir. |{.M'tii<'li<-r) U
Auttüff : H<-rm4-ii -J^. I. Vunlixk tiiUkril't I.tr lil'ilr>i;i. X lt«iliO

1. in. I. HulUi'. I,is«v tiliiliiKil k.' ."i. — Itiilli tiii <i.- «•omv
Ri.nii.lnn««' ii.ll>iii.(ii.' April Au«. IHM lliH.aliu«
ut'Ila CMmtiiih-fiioiii' «r"'ln'i>l<»;;i''i» rtmiuiiiu* l{<<iiiji H.

— Uluttvr lür ilaii (Uayt-r.l tiymuiwiulsi-lmlwwn H. —
ZoitKiihria rar di* fiatemiehiMlm Uyamaaim Nfft. Okt—
An liiv fiir OeMhiebto der PbUaMvphi« VI I tt

.VJfx.'MKv: .Kt'udtaiiedaaiaaoiiplioiwvtlMllM-lottm. 0l.N«v.
& lifatKuilwr.
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Rezensionen und Aasel^ea.

Ontm, I>ic StftdtpcscLirlite .Miu-ii.

Mit einer (^[»crsiclit der Sclirift'iiicllcii zur 'l\>\>o-

graphie von Athen von A. Milcbkoofcr. Mit
7 Kaiteablittero von J. A. Kaopcrt und .SS in den
Text gedruckten Al>bildiingcn. neriin, Weidmann.
18!t2. C.XXIV n. .'Uo S. gr. 8". A 1*!.

'Eine Topographie Atheua vom geschiclitiicheu

Stondpuolcte* will diu der Terikaaer bieteo. Mehr
»h i)0 .Tabre lang lint er, der Altmeister grieelii-

selier («eschiclite und atlienisclior Tnj)u','nij)liie die

Trobleme der atbeniHchen iStaütgei^cliicljte immer

TOD nenem dnrdidaoht and ist seine Ergelmisse

Bof Grnnd der neoeren Entdeckungen immer
wieder zn erjjänzeti und zu heriehtigen redlich

lustrelit gewe»ea. Nach clieser VeraicberuDg

klingt es fittt sn bescheiden, «renn er sagt, dafs

ihm der fiedunke fern liege, einen Abschhils

maehen zn können, und nur in .VnMprnch ninniu.

Moe onbefangeue Prüfung des Geüumlbildea in

Benehnag auf die natSrlichen BodenverliBltnifise,

die geschichtliche Entwicklung der Stadt uud den

C'h.irakter ihrer Denkmäler m j^elicii. Denn in

der Thut will er doch einen Aifschlulü maclieu,

soweit ein solcher bei einem < iegen<«tand. wo jedes

Jahr neue Entileckiniiien iirini.^t, inöglieh ist, nnd

ein alLSchlidscudi'^ Wt-rk ist ^<^'\n IJmli. sufern

er Ausicbten, die keine .'illgemeiiiere Anerkennung

geftinden haben, oder die dnrcli die neuere

Forscbnng in Frage geNtellt Worden «od, üast-

liält nnd das Kaeit seiner eigenen hixtoriseh-topo-

gruphiscben Forschungen /.ielit. E^ liegt mir

finme, darnus einen Vorwurf gegen das Werk ab-

leiten zu wollen. Denn wer so, wie der Verf.,

ein halbes .lahrhundi-rt einer .Aufgabe gewidmet

bat, der hat ein uubei»trcitburea Kecbt, nabeiirt

TOB dem Streite der Meinungen das, was er fOr

das Richtige auf Grand jahrzchntelantjer Studien

erkaunt liat. als Smntne dieser mühevollen Arlieit

um Abend »eiueä l.(ebeuü binzuätelieu, zumal wenn

dies in einer so vollendeten Form, mit einem so

immer nur anf das Ganse gerichteten Bliok ge-

schieht, wie wir es von einem Curtius nicht untlers

erwarten können. Es kann darum auch nicht die

Aufgabe des Reeensenten sein, bei Anzeige dieses

Werkes auf alle einzelnen Streitpunkte einzugehen;

<li«'s würde eine lange Abhaudiung erfnnlfni, \'iel-

mehr ergreife ich mit Freuden die Uelegeuheit,

das Verdienstliche des Werkes bervonoliebeB nnd

Iie»('hränke mich darauf, einzelne nicht nnbestreit-

baire l^rgebnissc '^flitrentlira naiuliaft zn maclien.

In erster Linie verdient ungeteilte Anerkennung

die durch den Verf. ver&ulaüite Znsammenstellung

der Schrift(|uellea zur athenisdien Topo^^M-ajihie

von .\. Milchhoefer. .\uf 124 Seiten lialK-n wir

hier alle Ueicgstelleu auri dem Altertum beijuem
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in ein Corpus wdio^it, dio aonat mühsam ans

einzelnen Bücliern znsamtnenpfsnclit werden niuls-

ien. Nur für die Akropolia btiüal's maa scbou

Torfaer etwas ÄbnKebe« in der Amgabe der betr.

Kapitel des Pansanins von .Talm-Michaelis. Noch

bequemer wäre freilich die l'ajriniernnp mit ara-

biBchea statt mit römischen Ziffern gewesen, die

denn ancb selir baafig im Text die Quelle fclseber

(State geworden sind.*)

Niolit. mir riiH" wertvolle Hci^iibc, sondern «'int'

wahre Zierde und Augenweide den Üuciie» «ind

aodann die pritehtigen Karten von Knopert, die

ein flo Iflares Bild von der La^re der Stadt nnd

von verscliiedcnon Teilen dersellien zn verscliie-

deuen Zeiten gebeu. Nur die Abbildaugen hätten

rieUeidit etwaa reieblioher bemeaeea werden

darfbn.

Der Verf. I)e!ilisichtigte urspriiii^ücli. der i^tadt-

geseliiehte eine topographische Darstellung in ört-

lichem Znsammenhang folgen zu lassen. Da aber

f&r rerachiedene Teile der Stadt eben jetzt dmreh

Grabungen neue .liifscliliis-e in Aussicht stehen.

80 hat er vorgezogen, einstweilen dus •[eschioht-

Itehe Werden der Stadt dar/ubieteu, und wir

nehmen dieie Abeeblagaublnug mit dem Wnnaohe
an, dafs es dem rüstigen Greis nocli vergönn*

sein möge, anch die eigeutliehe Topograpiiie iiuch

zum Abschlulk zu bringen. luzwi^icheu »iud wir

ihm dankbar, daft er die gesehiehtliobe Daratelinng

nicht länger zurQckgehulten hat, nnd frenen uns

anfricbtig dieser meisterlichen Leistung. Es ist

ein wahrer Genufs, an der Haud eines solchen

Fabrere die Gesebiebte der einzigen Stadt zn

dnrchmeinen.

Gleich der erste Altselmitt zeigt nns den

Meister topographischer Darstellung; treff lich weils

er ans der Lage der Stndt die Rediiigitngen ihres

Gnteteheus nnd Werdens, den innigen /nsamineii-

hang TOD Natur ond Geschichte abzuleiten. Gebirg

*) Ich habe weitaus nieht alle (itatA nachfneschlaiiren.

sfitze al»i,T im Iiitcru ssc ih-r S.i< hf f]\\ \'< r/i'i' hiiis '!i r-

jenigeu UitalfeUler hierLcr, diu mir i^tileguutlicli aufgeätulcttiu

Oui: 8. 14. Z. 12 n. I I 60 st I flO; & Z. 9 I.

LXXr «t. I.XX , S. .-58, Z. I-i I. :l« St. :t_'. .S. V.K Z. _'
I.

1(1 st IS; S 511, /. V2 I. 77 st. 7«, '/. S v u. I <m >t. i

S. r.l. /. 11 1. JT ^t. :W; S, .V>, Mit»« 1 1.'. st. l'.; S. :,4,

Z. .i T. u. 1. LXXXVU st LXXVll; K. ü», Z. » t. n. 1.

«6 St. ai; 8. «2. Z. 11 1. VI st CVI: S. 85. Z. 8 !. XXVI
St. XXVII: .S. H-.>, Mitte 1. LXXXVIII st lAXX,

Z.7 i. LXXXII Bt. LXXXV; S. Jli», Z. lü l, «0

St. 20; H. 247, Mitte L LXI 70 st. XLI IJ; S. Mitt«

I. K:t-S7 sr 7T: 7. 1»! v it 1. XXIIF st XXXHI: S.

Z. H 1. L\X\ 11 sU l.X.Xll, S. '>m, Z. U V. u 1. 4;i „t. 75;

8. 277, Z. 8 1. XCIII S st XLIII K2.

nnd Ebene. FlnfstUller nnd niäfsigo .\uhöhen da-

zwischen, die Lage znni Meer, «lie Luft, die Vege-

tation, die Produkte, alle» wird iu den Uereich der

Betraebtnng gezogen nnd in aeiner Bedentnng filr

das Werden dieser Stadt gewürdigt, deren eigen-

artige Lage schon von den Alten erkannt wurde.

Auf dieses einleitende Kapitel folgt die .ijtadt-

gesohiobte bis Selon. In diesem Abeoibnitt, fBr

welchen die (Quellen noch so sjmriicli flielsen.

koiiiint detn Gelelirten der Dieliter zu Hilfe und

der Verf. weil» aus spärlichen Nachrichten und

ans der Onrohforsehnng des Stadtgebiets nnd der

Beobaehtang der Kigentilnilichkeiteu ihrer Lage
vor miB in lelienditjen Farlieu ein Bild dieser

ältesten Fehodo zu entwerfen, das zwar sehr an-

ziehend ist nnd worin alle Torbandenen Anhalts-

]iiinkte ge>e]iiekr benutzt sind, um dem Leser

wiilirselieinlieli zu niiielieii. daCs alles sieli so ent-

wickelt hat, bei dem aber doch die Phantasie

einen mindesten ebenso starken Anteil bat. Es
werden zunüehst die Urorte l eiiniidelt, jene ein-

ander l)enaelil»,irten (»ane. deren Liu'e annähernd

feststeht und aus deren Vereinigung die Stiult

euiponrnehfl, Kerameikos, Melite, KoUytos, Kei-

riadai. I'a- eini^fende Band war ursprünglich der

Zenskult. der seine liunntstätte iiuf der ^rofsen

Felsterrasse des Pu^'xhiigels hatte. Fremde Kulte

kamen znnScbst fioer die See, von den PhOnikom
die der Aphrodite in der Ilisosuiedennig tmd aof

dem Kolonos !tgoraiu> und de-: tyrischen Studt-

gottes unter dem Namen Herakles iu dem Gau
Melite. Die SItesten WofanplRtze findet Cnrtins

AU den steilen fel>igeu Abhängen des Pnyxgebirges
• nnd brin^it ilun it uurli den ältesten Namen Athens:

Krauaa iu Zusainiueuhaug. Iu der Bezeichnung

Kolonos i^mios sieht er mit Recht keinen Demos,
will aber diesen St idtteil nicht im sog. Theseion-

hiigel, siindern in der -anfter ansteigenden Höhe
östlich vuu der Agora fiudeu, obwohl sehr viele

ümstSnde fHr die erstere Ansetzung sprechen nnd
er seü.^t ilurch seine Ansetznng gen5^i;t ist,

.Meiii«' in liin list Lfe/wunirener Weise tnit eiuom

eigentümlieheu Zwickel sich um das Siidosti^'ude

des Kernmeikoe hemm Aber die Marktniederung

I

hinüber erstreckeu zn la.ssen. Die Heiligtfimer,

die Aphrodite und Herakles, 'die fremden Gntt-

heiteu', iu Melite hatteu, lagen, selbst wenn Me-
lite mit einem sebmalen Vorspruug östlich über

den Kerameikos binansgeragt bitte, ganz gewift

nicht in diesem änlsersten Zwiekel des Gaues,

sondern dem Ceutrum n.tiier und zwar zweifellos

anf dem sog. Tbeseionhügel, der schon aus diesem

Grunde, weil wir diese melitiseben Heiligtflmw
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oioht an der KallMTBtea örvm/e snchen d&rfim, ab
dar Kolonoä ngoraios anzasprechen ist. (Vgl.

meine Abhandluug über Jio Marktperipfifose des

FanäAuias, Fleckeüeua Jahrb. 1661, Ü. bl6 ä'. und

meineo Yortrag Aber diesen Gegeostaad anf der

Züricher PhilologenTaraammlnng 1887.) Doch es

wurde zu weit fiihren, nnf tsolclie Eiir/clfrngcn ein-

Kugehea, es genüge der Hiuweiä, dafs die Curtins-

eehe AnsefaEong des KoIodos agoraios cd geiwiiii-

geuea AnDahmcn führft, von denen die genannte

nicht die einzige ist.

Zu den liishcrigon Ansie<lliiii}Tcn tritt unn die

He»iedlung des Burgberges durch den Krieger-

stamm der Kekropiden hinan, welehe sieh 7u

Köni^^en der Gegend naehen und die Umwaindhin^

der bäuerlichen tJaue zu einer Rtadtgenieinile be-

wirkeu. Neue Kulte kommen iiinsu; die Sugeu

beriohten von Kftmpfen der 65tter, aber die neneu

verdrängen die alten nicht, sondern Einheimisches

und Fremdes, Alte» und Neues verbin b u sich

harmonisch uud endlich küuiiueu uueh die loiiier

mit ihren Knlten hinan. Erst in dieser Zeit findet

der eigentliche Synoikismo.s stiitt, der sieh an ilm

Xaiueu de.s Theseus kniij)ft. Ihreu Mittei|iunkt

hatte diese neae Stadt niu ^»üdfQrse der Akropolis.

Dort war der Altmarkt, dort das Dionjsoi-Heilig-

tum, dort das alte l'rytannon. Erat zu Salons

Zeiten machte sich mit der neuen Organisation

des Staaten das rtedürtuis neuer Anlagen aiu Nurd-

fefae der Burg geltend. Das alles weifs Cnrtiu»

in so ansprechender \\'ei.>e zu entwickeln, dufü es

wie selbstverständlich erscheint, uud so problema-

tisch auch manches Einzelne aeiu mag, üo wird

maa doch gerne dieser geistrollen Konstmlrtion

der ältesten Stadtgeschichte Athens folgen und

die gescirickte ITand bewundern, die aus den

Trümmern der Überlieferung eiueu so wuhlgefügteu

Bon hemutoUeit verrtaadeB hat.

(SehlaTs Mt(L)

1. Dario Carraroli, La Leggenda di .\Iessaudro

Magno. Studio storico-critico. Mdmlovi 1S92.

Dies kleine Much von H?') Seiten versucht die

Aufgabe zu lösen, welche einst J. Zachor in .seinem

PseiidokaUietbenes (Halle 1867) den Forfesetwm

seiner grundlegenden Fonohni^n gestellt hat:

in einer Sintesi fjenernU, einer Gesauitiibersicht.

die Verzweigungen der Alexandersage bei deu

Tereehiedenen YSlkem bis an dem Punkte m tw-

folgen, wo auf ili-r .inen Seit«« die wirkliche

Dichtung, auf der atidi rcn Seite die eigentliche

Geschichtechrcibung deu Gegenstand aufuinimt.

Indem der Verf. die Litteratnr, welebe sieb seit

Zacher aufgehäuft hat, mit grofser Gewissen-

haftigkeit benutzt uud mit voller Loyalität aner-

keuut, was er seinen Vorgäugera verdankt, er-

ledigt er sein Thema in 13 Kapiteln, Ton denen

wir gleich das II. herausheben wollen, in welchem

der Verf. aus dem Umstand, dal's die (iescliichte

vom gordischeu Knoten in siinitlicheu Variationen,

den orientalischen wie oocidentaHseben, der

.Mcxandersage ebenso fehlt wie im Pseudokalli-

stheues deu berechtigten Sehluls zieht, dafs alle

diese Variationen eben auf jenen, Alexaudria und

dem 2. Jahrhundert n. Chr. angehörigen Halb-

Oller fiauzroman zurückgehen. Die Untersuchungen

(kr CT-teii 4 Ka|>itel: 'M-scliichif und liegende,

der Kornau des I'seudokallisthenes (Hier die J^-
anitla lipiea^ die rersehiedenen Übersetsnugen

des Ps -K. und die sonstigen Quellen der liegende

im .Mittelalter wird man den Spezialforschern

nb(n-la>seu müssen: sie mucheu überall deu Eiu-

diiuk gewissenhaften Fleifses, der nm so dank-

barer anerkannt werden raufs, je nndankbarer

sein Gegenstand ist; von grÖfserem Interesse lur

di-u Geschichtsforscher nicht allein, sondern auch

für den blofteu Geeehichtefrennd sind die folgend«»

b Kapitel, wo der Autor die verschiedenen, io

allen ihren CJnindzugen doch sehr ähnlichen tie-

stalten verfolgt, welche die Alexandersage im

Orient, bei den Hebrftem, Arabern, Türken,

.\tliiopern, Kopten (c. 5) und in Persien (c. (»),

sowie im Occident. Frankreich, Spanien. Nieder-

lande (Gianda), England, Skaudiuavieu (c. 7), in

der deatKhmi and italieniaohan litfearatur (c 8)

Rugenommeo hat. Hier ist sehr Tieles Interessante;

wie Alexaiiiler deu Muhatncdancrn zum Propheten,

ihm Juden uu<l Christen zum Bekenner «les wahren

• •ottes wird; in der äthiopischen Version, welche ihr

Gespinst fiber eine arabiiohe Ühmetaimg des

Ps.-K. ans dem I I., 1.'). oder Kl. Jahrhundert ge-

woben hat, beiehrt Uin der heilige Geist über

die Geheimnisse der Trinität. Nach irgend einem

geeehiebtlieh wertToIlen Konie neht man neh in

all diesem grofseu TIaufeu Sj>reu freilich vergeb-

I

lieh um; nur etwa für die (iesehiehte der Ge-

schichtschreibnng hat es einigen Wert, eiueu

Bliek anf diese bnnten, Tersehieden gefibbten,

aber im Stoffe kaum verschiedenen Steine zu werfen.

Der Besuch .Mi'xanders in .Itriisalem wird für deu

Historiker uicht wahrscheinlicher als der Besuch

des Paradteee«; er ist nm niohts besser beglaubigt

als dieser, nod anch in dem daukenswerteu Kapitel

über die Legende in Persien findet man sich ent-

' täuscht. Mit Begierde sucht mau hier naidt irgend
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eiuer gescbicbtlichen Spur, der Spar eines Ein-

draolm, den dar Lebende hinterlaasen. aber ver-

gebens: und wir Kweifoln sehr, ob man ans der

wofrpnaniiten 'pcrsisiclifii Tradition' S. 17^^, wi'lclie

den Alexundor beschuldigt, die heiligea Schrifteu

ZeratbnrtriM lerstört za haben, so dafs nur noch

wen^ mcli im Besitze der ParM in InTi;< \>c-

fanden, auch nnr so vit>l scliliplsen kann, als ITr.

(Jarrarüli aus ihr Hchlieliit, che .Mtsfiunlro non

era preuo i Pertiam i» coueefto trofipo fiitontfote.

Man dankt es dem Verf., dafs er hier eine Ana-

lyse dessen (jidit. was Kinltisi im Slianameh und

was Niäuuik von Ali-xaniior zu crziihleu wissen:

hier haben sich doch wirkliche Dichter des dank-

baren Stoffes bemächtigt nnd man fiihlt sich er-

qnickt: eine Kinpfimlinif;. dio man anoh im

a. Kapitel bei llt>ä)irfchuag von Lampreiilits

Alezanderiied sieb gönnen darf. Das SehlnA-

kapital, 12, i^t eigentlich ein Kxtrageschcnk,

welches «ler Vcrfa^iser den Lesern für die Mühe
des bisherigen Weges spendet, und liegt etwa«

abeeita dieses W^s: .4/. Mmno neW arte.

Es giebt eine Tliersieht, was Münzprägnng,

Malerei. Plastik. Ditlitung für Alexanders Furt-

Icbcu gethau; auch Kaciue, Metasta&iu und Haus

Sachs (rHans), den der italienische Gelehrte etwas

gar zu gÖtig mttO un cerlo iis<fi, 'i(> il riuutivutore

ilfllfi portia in <7'-nii'nii>i nonnt, wrrden anfpefiihrt.

Er geht iu der Aut/olhlung der pliUNti»chcn iJar-

stellnngen bis anf Tborwaidsen nnd die vUla Car^

lotta herab nnd giebt von dem dortigen Aloxaudar-

zug sogar eine sehr ausführliche i?eschreibnng.

vergil'st auch die tuppeli und urazzi Jtl meJio reo

nicht (S. 348), nnd hier mScfaten wir uns dem
geschätzten Verfasser liir viele Belehmng nnr

einem kloinen l^nfi^inr i|;iiikhar rrweison, — dtin

einzigen, was wir moiiieuiau zur Verfügung haben,

indem wir ihn darauf aufmerksam machen, dafs

unter den Geschenken, welche Karl VI. von Frank-

n ieh nach der ungliieklielien Schhu-ht bei Nikopolis

(KiUüJ au Sultau Bajuzeth sandle, sich auch

solche Tapeten von Arras befimden nnd in dieee

Schlachten Alexanders des Grursen eingewirkt

waren. Die» erzählt Gibbon in seinem ^rrofsen

Werke (c. i'A, S. 24Uli der .Sporschilscheu Über-

setzung) nnch Froissart.

In vieler Hinsicht ist also dieses kleine Buch

eine dankenswerte Berei»'hei nng der Litteratur

Qber Alexander. Nur da, wo der Verf. auf das

VerbiUtnis der Legende nur Geschichte zu sprechen

kommt, c. 10, der sinlesi i rittc.a del futti rostittttnti

ta li-iiijni'ln und ebenso iu der lulroduzinnf,

einem Überblick der Geschichte Alexanders, zeigt

er, dais er in dieser Beziehaug noch auf ciuem

Standpunkt, daA wir so sagpn, uaiTster Kritik

sti'lif. (Ich wir in Pcutscliland nbcrwinnlcii zu

haben glauben. Er erwähnt S. 21)4 die bekannte

Geschiebte oder vielmehr Hoflingsphrose des

(wirkliehen) Kallitthenes Bber das Zaröckweichen

der pawpliyli-clieii See vor Alexander ;oline An-

gabe der richtigen tjuelle fr. A'II bei Geier) uud

dals ihn Strabo (Strabo 1. IV, wie er citiert, viel-

mehr XIV, V. 66ß) rektifisiert habe, und i9gt

dann hinzu: wenn ilaa wahr ist, C^illistfiif prr

ffuUure il Buo troc yli attriOui ia Uggfuüa bUdim
(Ii A/o$i e di GioMi tite fta$$b atta *tf§»a ffnUa

U Glt<r,Uiiio; wollte er wirklich dem Kallisihenes

dir Keniitiiis der .') Bücher Mose uiul des Huelis

du.sua zuschreibeu':' Fast müssen wir es auuehmeu

nach dos Emst, mit dem er in demselben Eapitel

die AmazonenirHge behandelt. Wir greifen des»

halb gern nacli eitiein fiuche wirkliclier < ieschichte,

und als solches behauptet uoch heute, fast ÜO Jahre

nach seinem ersten Erschrinen, einen hervor-

ragenden nnd als Monographie jenes nicrkwQrdigeu

Herrscherlebens sogar den enten Piats

2. Joh. Gast. Droygen, (M scliichlo .Vloxanders
des (Jrofsen. 4. Anti. Mit h Karten von U.

Kiepert, (iotha, Fr. A. Perthes. 1^92. b JL

Pas beriilinite Werk selilielst sich in seiner

üuiseren Ciesialt in dieser ai-iner 4. .\uäage wieder

nSber an die erste vom J. 1833: es ist mit

dentseher Schrift gedruckt, nicht in Antiijna wie

die .3. Ausgabe von IH80 uud tritt denen, welche,

wie Ref., vor 40 Jahreu sich an dieser frischeu,

warmen, begeisterten nnd dabei doch anf ernstester

wisäenschafUicher Grundlage ruhenden Darstellnng

erl>aut haben, wie ein alter Freund, der unr

eben temjiurum ratiuue habita sich einen ueueu

Rock angeschafft hat, entg^^ Aneh ist die

Darstellnug etwas gekürzt, auch da wo wir ver-

glichen haben, z. H. bei der Schilderung der grollen

Hochzeitl'eier in 8usa, etwas uüebterner geballen:

die Eünleitnng iBhrt jetzt gleich mitten in den

Cegenstaud, während sie in der ersten Ausgabe

bis anf die Anfänge der Mensehengeschichte

zurückgreift; das harte and grundfalsche Wort

der ersten Ausgabe, dafs die Geschichte wenig

so traurige (Jestalten als die des L'emostheuos

zeige, ist nicht wiederholt, die ganze Darstellung

hat, gemäls der guteu Schule, die unser Volk und

mit ihm unsere Geschichtsforscher seitdem dureh-

gemacht haben, an Realismus gewonnen, nnd der

Ausdruck, mit welchem «ler Verfasser «ler Leggendn

(»S. -IXl) il Droysen charakteri.siert, seyuacc dclia
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dottrina hegeliana/wQrde sich aus dieten neoen

Aus<riibeu uicbt mehr rochtfertij^i'n liissen. Auch

ist für ilie Daniteliuug verwemlot. was in den

letzten JafamhuteD die Porachuug zu Tage gc-

{Qrdert hat. Der Grnndcbarakter de« Buohes aber

ist geblieben, und da es niclit niöglieh ist, auf

wenigen Zeilen um diia Einzelne zu rechten, so

werd«i wir hob auf wenige Andeutungen über

das Bacb als Gauzea beschranken. Wie weit ist

das Werk in seiuer jetzigeu <iestalt dem, \v;is

nach Rankes Wort die Aufgabe aller UeäcliiclitH-

fersehnng nnd GesefaiehtBelireibnug ist. ta finden,

*wio es eigentlich gewesen ist', gerecht geworden?

Es sichtet den üluTlieferten Stoff überall mit

besoDueoeni Urteil und webt aus dein Wahrscheiu-

lichsten nüt GlQck aod Knnat eine Daratellnng

ZDaammen, der man von der ersten bis zur letzten

Zeile mit Interesse niul (iewinn folgt; wo «lie

Quelle eine anmutige, durch ihre Ausführlichkeit

besteehende Enfibluug giebt, wird der Leser

uberall mit einem 'wie enihlt wird', 'es heifst

daiV,' 7nr Viir>iclit gemahnt; so z. B. 8. 104 bei

der Kutiistruphe des ijharidemos, die dann aber

— und dies ist dem ganzen Buche eigen — mit

weit lebhafteren Karben geschildert wird, als es

die Quellen selbst thun. ."'^o iilicrall; sn insbeson-

dere die glänzende Darstellung der grof^eu Kriüis,

welcbe die Htnriohtnng dee Philotas nnd die Ei^

uiordnng den Parmeuiou znr Folge hatte, im

1. Ka(>itc| des :>. 15uche!<. Dies gielit dem \\ erke

Beineu Ciiiurakter und bat ihm sozusug-tu seine

Jugend bewahrt, denn ee ist in der That doch

einf seltflibe l<>seheinung, dnfs ein (lescliichtswerk,

das vor f!0 Jahren entworfen und gesdirioben

ward, bis beute seinen Zauber beibehalten hut,

und wir in Wahrheit anierer Jugend, der stndie«

rendea nnd der niehtetndiei-entlen, Ober diesen

Gegenstand kein besseres, ja kein anderei* em-

pfehlen kimnen. Und doch liegt hieriu zugleich,

om streng geschiehtliehett Standpunkt aus, seine

Schwäche. So viel Schönes, wie in diesen» Buche

von };iiJ Seiten von Alexander gesagt und erzählt,

wenn auch mit Vorbehalt erzählt ist, können wii-

Tom streng historisdien Standpunkt ans von

Alexander gar nicht erzählen. 'Wii es * igentlich

gewenen ist", von diesem Manne nml ilitser Zeit

zu sogen, ist freilich eine Aufgabe, die uuch dem

Stande unserer Quellen nur in sehr beschranktem

Sinn Insbnr ist. Unsere relativ beste, Arrian, ist

eine Kompilation mülsigen Umfaugs, .')i)0 .Tahn-

nach den Ereignissen aus zwei guten (Quellen,

aber mit sehr beseheideaea Getsteskr&ften so-

asmmengeBtellt und an sehr wichtigen Punkten.

bei den Vorgangen am Hyphasis z. B. dadoreb

verdorl>f)i. dafs der Gesohiohtsclireibor vom Rhetor

ins .Schlepptan genommen wird und durch Bede-

kunststuckc eigener Fabrik den gesehiehtitchen

Hergang verdunkelt; den wirklichen Alexander

sehen wir. wie emsig wir die l'lierlicteruiig durch-

mustern, nur an einer einzigeu titeile mit den

Angen eines bedeutend«n Mannes, der ihn selbst

gesehen — wir meinen das (iesprilch des Nearchos

mit dem Kr>nig in dem kostltaren Fragment Arrian.

Indica c. 15, 10 ff. -
, uud nehmen wir dazu die

paar Fragmente aus Alezanders Briefen bei

Plutaroh, ihre Echtheit voraussetzend, den Ans«

zug aus den E|)Iiemeriden ilie letzten Tafje des

Königs betreffend, uud dazu da^» 22. n. 23- Kupitel

ans Plutarehs .Meznnder, die im wesentlichen auf

Chares von Mytilcnc zurückgehen, der znr näch»

sten Unigeliung des Ktinics als Ilnflieamter tfe-

hörte, etwa uoch Isokrates fhilippos, der uns den

Ideeenkreis giebt, in welchem Alexander au%e«
wachsen sein mufs — so hab«n wir das wenige

genannt. da> uns unmittelbar das Leben dieses

Manues fühlen, mitlebeu lül'st. lu dieser Kichtnug

haben wir aneh schwerlich mehr eine Bereiehemng

nnsRrer Kenntnisse zu erwarten, wogegen in Be-

ziehung auf die Organisation de^ Keich^ iiinl Ähn-

liches vielleicht noch mauche wertvolle Kunde in

der E!rde liegt und der Hebung warten dnrf; der

grolse Fund in der Nähe von Sidon im .1. 18(!3,

den [)rovsen auf S. i'O'i erwähnt, ist geeignet,

solche üoffuuugeu zu uühreu. Wie weit es- aber

immer gelingen mag, diese Geschichte realistischer

zu gestalten, der Wirklichkeit der Dinge näher

zu koininon, seinen eigeiitümliclien \\ ert wird diesem

schöue \\ erk aus den Frühliugst^tgeu echtgeschicht-

Ueben Foxschens immer bebauptea.

K51n. a. JIgar.

Zenophons Griechische Geschichte. Für den
Rchnlfrebranrh erklart von Dr. B. Bflchsonsehttz.
Kr^-tes lieft. Itat li T— IV. Si'. liste Auflage. Leipzig,

Teuitner. IHiM. 212 8 1,50.«

Die X'urzügc der obigeu Ausgabe siud soliou

oft geb&breod hervorgehoben, und das Erscheinen

der nun vorlicgen<len sechsten Anflagv> beweist,

dafs sie sieh üi)erall (bi, wn kommentierte Aus-

gubeu der üflleuiku im Gebrauche siud, nach wie

TOT grofser Beliebtheit erfreut. Auch Ref. kann

dem günstigen allgeineiuen Urteil, soweit es den

Kommentar betriflt. nur beistimmen: die sprnch-

iiciieu Aumerkungeu zeichucu sich am durch

KQrze uud Klarheit und halten awiseben dem

zu viel und zu wenig die richtige Mitte, die saoh-

Digltized by Google



11 13

Hellen Erlntiternngen, wenn auch manchtuiil, na-

meutlicb durch Citate, utufnugreicber ala für Scbul-

sweoke nötig, kommen Bberall in geeigneter Weise

dem Verständnis zn Hilfe. In Bezug auf die

Geetaltnog des Textes aber ist der bekannte kon-

flerrative Standpunkt des Uerausgebers auch in

dieeer nenerten Auflage noch in einer Weise fest-

gehalten, die bei dem heutigen Stande der Kritik

nicht mehr recht verstiimlllcli erM;-li« iiit. Aller-

dings sind in den Helieuika eine Auzuhl Stelleu

on der Kritik riellcielit mit Unrecht beanstandet

und für tiiiiirr iler nuzweifeihaft verderbten ist

eine bofrietlii^cini»' Eniciuliitiou noch niclit <xc-

fnnden; wo aber für das als siuulos oder doch

als kflfmpt Erkannte Konjektnrmi Toriiegen, die

Veratändlichea oder wenigstens Besseres enthalten,

da ist gewifs der Schule wie der \Visst>ii8cliMft

mehr damit gedient, wenn der Herausgeber sich

mr Aiifiiahme des einen oder des anderen ent-

schlierst, statt, wie es B. au nicht wenigen Stelleu

thnt, das Unhaltlmti' di-r L'brrlii'fcrnnt^ in den

Anmerkungen nachxAiweiseu uud doch dieselbe im

Text beisobehalten.

Ref. stimmt dem Herausj^eber bei im Ent-
halten des Überliofertei\ iilnT;ill d i, wo unsere

sprachlichen oder sachlichcu Kouutuiäse ein ab-

sobliersendes Urtefl Ober Richtigkeit oder Unrich-

tigkeit desselben nicht g<>statU>n. So kann ja

7.. B. I (!, LS ^liifonvooc niitgliclierwci.-'e lii^ikMitfii

'als Be>at7.uug darin liegeud', uud ebenso II 04

«riUtW toif tpdtmt viellMcht ^beordern* und IV

3, 3 <iiaX)Mtifiy Af«;<i')ai'tay 'durchzit'hen'. IV

4, 3 kann das erste »aOijfifvov durch Uittoirr.tpliic

entstuuden sein, eine zwingende Notwendigkeit

aber, es sn beseitigen, li^ nicht Tor. Die von

B. an diesen Stellen angemMidte Vorsicht ist also

ver>täTiilli<lt, er hätte sie vielieiclit noch öfter

uuwenden uud z. Fl auch I 3, 'JU xaXovftiyag und

IV 4, 17 li«r(a*«i>ev«o beibehalten können. —
Wegen Mangels an Qberzcugenden Kmendations-

vorschlügen würde Ref wie B. ausuahinswt'ise

auch otfeubar Verderbtes, z. Ii. IV 2, Ü o/rw; ti>

IV 13 iSiftetty rr^v a^ufUüot' und IV I. 17

trifxd^afiovifc 7itXift(Ji(ü<; bcilii lialfi'n. An nicht

wenigen Stellen aber wäre doch etwas mehr £ut-

sebiedenheit am Platze gewesen. So ISfst B.

I 7, 22 im Texte das (bt rlieferte stehen, ob-

gleich er in il. Aiim. ilas L'nhaltliaro drssi-lbeu

darlegt und danu hiuzulügt: 'iJeu besten Siun

giebt immer noch Torto d* t2 f»^ ß9flti/9t\

Bbenso kommt er I 7, 24 nur iu d. Anm. zn dem
Uesoltate: 'Ea ist entweder dnaiovytm

oder «dixwc zu lestu'. II 3G gesteht er ein,

dal's naQufnvfitjxdfat nicht zu erklären sei, kann

sich aber nieht entsehlieften, eine der Torgesehla-

genen, ziemlich uahe liegenden Konjekturen auf-

znuehmen. II 3. 48 sind für das auch von ihm

angezweifelte d$it tovii.y verschiedene lutiuitive

vorgeschlagen, and doeh bedient er sieh derselben

zur Etncudiemng des Textes nicht. III 1, 5 wird

in il Ainii. zugestanden, dafs das vorgeschlagene

dfj^tMc)»'»' 'dem Sinne angemessen' sei, im Texte

aber ist das nnetklBrbare iQmp beibehalten. III

5, 3 bieten nun die Ausgaben Ton Kurz und
Grosser weni-f-tous Verstrmdliclics, B. hat noch

das ganz uuverstüudliche yofii^oyii<; i« aviwf (die

Hs. nach Keller a^my) S^v$9m. Aneh IV 4, 5

bleibt der Text nnverandert, obgleich in d Anm.
die Hiu'zufugung von no/^oiV oder rivä; fii^ViiHigt

wird. -IV 4, b haben alle neueren Ueruusgober

nach Sehneider das durch tw ersetst, B. allein

scheut sich Tor einer so geringfügigen Änderung,

obgleich er einräumt, es sei uieht klar, zn welchem

Zwecke der Artikel stehe; dafs 'vielleicht eine

gans bestimmte Sinle auf der Bnrg von Korinth

i xim' genannt sei\ ist anwahlBCheinlich,

und »or xtovoc könnte doch in diesem Sinne

höchstens vou koriuthiseheu Lesern verstituden

worden sein. Zur Anakohithie IV 7, 4 beifst es

im Anhang: >Mau konnte xcu streichen oder
naili Dindorfs Vorschlage tintv statt n'nöiy

schreiben', uud IV 8, 22 wird zugestauden, dulit

iUrrltov nieht richtig sein k5nne, doeh aber, ab-

weieheud von den übrigen neueren Ansgnben, vou

den gemachten Besaerui^Torsehfägen keiner anf-

geuommen.

Dieselbe UnentBchiedenheit findet sich gegen-

über solchen Stellen, die mehr oder weniger all-

gemein jetzt fiir <ilosseme gelten. So ist I 1.1.')

iiti,'}tyoi' beibehalteu, ubgleich iu d. Aum. zu-

gegeben wh^, dafs es *nnm6glich richtig' sein

kiHUie, uud elienso wird I, (5, 4 zugegeben, dafs

die zwei (»lieder der Periode 'eigentlich d;i>-M lh(>'

besageu. In der Rede des Eurjrptolcmos 1 7

sind an drei Stellen (§§ 23, 32, 33) in den Ans*

gaben von Kurz, Znrborg uml Kclb-r (Jlosaeuie

bescitigl, 15. begnügt si«'h auch hier damit, in d.

Anm. das Fehlerhafte des überlieferten Textes

danulegen. An den Notixen Uber Vorig^ge anf

Sizilien (I 1, 37; II 2, *24; 3, 5) nnd am Perser-

liofe (II 1, 8. t)). deren Uncchtheit von I'ntrcr

SU scliarfaiunig nachgewiesen ist, scheint U. kciueu

Anstoft KU nehmen, uuberücksiehttgt bleiben

gleichfalls sämtliche Athetesen von A. Nanok in

den Addenda bei Keiler. Selbst so allgemein als
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späten ZmSUn erluuiote Stellen wie Mtlto-

fif'vo} yi'ftpaah» II *2t 8, 7 StidtM» III 2, 10, »ai

)l'o O x6'^O0V0<; .... ttflifOlfQMV \\ '^\ (111(1

intl X^Ofiiviot ov naqtfiay IV 2, 17 tiudeii sich

bn B. nodi ohne Klammern.

Der Qber/.eugeiulen Ktnendation rou Riecklier

IV 4, 18 {diGxfVMV fiir rTufixifColr) hat H. dif

Anfnabme in tleu Text nicht versagt. Ebeaso

nnbedenUieh bätto er IV. 4, 5 nneh Nnbere Kod>

jektur ddtXtfai aufneliinea und vielleieht auch

13, 17 mit Soliaefcr hiiiznfogeii köiiiioii.

IV' 5, 18 iät die von ihm selbst, freilich auch nur

in d. Anm. vori^eBehlagene Einfügung eines nao

Tor j^A^ keiui- Iflditere Andernng als die naeh

<'aiii|>»" von riuili i . ti Herausgebern aiifjLfciioTnnione

Luiütellung und kanu daher auch vor diesem

Mittel, die Schwierigkeit so beseitigen, den Vor^

mg nicht beanspruchen.

Im kritischen Anhan«; h;itti'n Ix i iIimii knapp

bemessenen Haume Lesarten, die entweder längst

allgemein angenommen oder alt abgethan zn be-

traehten »ind, füglich weggelassen und daTür

andere (rwühiit werden können. Die Miidvijjselieii

Konjekturen, von denen übrigens mit Hecht B.

10 wenig wie andere nenere Iferansgeber bei der

Bmendierung des 'l'extes (iebraiicii geiuaeht hat,

wonlen siiintlieli iiuft^enilirt. Kritiker wie Nanek

und V'iv^iir dagegen auch hier mit älillschwuigcn

Übergangen.

C ber die Handschriften finden sich ver:«cliiedene

.\ii<4al>en. die mit denen von Keller nicht iiher-

ein:4tiiumen. So wird zu Ii, 'il bemerkt 'die

Hs. uqortYotmot*, aber naeh K. hat wenigstens V
d.is richtige 7tQotjyoQot i>io<;. Nach B. steht IV

5, 10 das längst beseitigte xhTn- nnr jii vier Hss,,

uach K. haben es alle von ihm benutzten. I 7, 27

tebt nach K. ^futgt^otat in BCM" (d. h. MDV),
also in fünf Handschriften, nicht, wie B angicbt,

in nur dreien, nnd ist iiberliaupt wohl unhe<lenklicli

iu den Text aufzunehmen. II 1, 32 steht nach

Kellers Angabe in D nicht der Ton B. mitgeteilte

Znsats. — Verdmckt ist im Anhang zn IV 8, 32
Cvytucty^fvovg fi'ir ftvrrfrn it f i'og.

Was die Urthugraphio anlangt, so stimmt Ref.

dem Hemmgeber bei, wenn er in der Anfiiahme

altiittischer Formen dem Vorgänge Kellern, der

hierin sehr weit geht, nicht gefolgt ist, befremd-

lich aber ist doch, dala gera<Ie iu einer >Schul-

ansgabe immer noeh oitaCa» nnd ino9v^9m ohne

iota snbscriptnm beibehalt«n sind.

Wenn aber auch bei der Ib'h.mrllnng ofTenbar

korrupter oder doch zweifelhafter .Stellen die

neuere Kritik nicht dicgenige Berfieksichtigung

gefunden hat, die man sn erwarten berechtigt ist,

so bleibt dennoch die Amgabe auch iu dieser

neuesten Auflage wegen der meist das Richtige

treffenden und in verständlicher Fassung darbie-

tenden Anmerkungen ein sehr NhätBenswertaa

riilfsmittel fBr die Lektfire der Helleuika.

Husum. H. Xmsc.

Prenfs, Siegm.. Index Dcmust lienii us. Lipsiac,

in tcd. B. 0. Teubneri. 1S92. 11 und 330 8.

gr. 8«. 10 JL

Ganz in der Weise des Index Homeriens von

fiehring. der gleichfalls iu der Teubnorschcn Ver-

lagshandhing erschienen ist. giel)t der vorliegende

Index Demosthenicua eine Äuf^ülilang der in den

NVerken des Demosthenea, echten wie nnechten,

vorkommenden Wörter nnd Wortformen nebst den

Hejegstellen. Blofs die Nomina propria nnd Nu-

merulia sind unberücksichtigt geblieben, ferner

die Wörter oM^, ii, (fyttU havog^ ^ftOt, mri, i

ij to, oi, ovioi, ffv (vfitl.;). Unvollendet sind da-

gegen geblieben die Artikel über /j'w, fifti, ij/iwv

[vfKtif) avtiäv, xdxilyos, ttg, r^tc, iQitixoyta, tQia~

x6aio$. Bei einer AnsaU Partikdn nnd Kon-

junktionen giebt der Verf. nicht eine bleibe Anf-

zählnng, sondern ordnet die Belegstellen in Rüclc-

f'icht auf die Bedeutung der betreffenden Wörter.

IIa ist dies der Fall bei dXla, dfv, yoQ, ff, <U,

Ol», Snug. ovif, if, mi;, otatt n. s. w. Hier liegen

die AnfTinge eines Lexi<^on Demosthenienm. Für

ein solches bietet überhaupt das Werk von Preuls

die trefflichste Unterlage, wie ee anch Ahr alle

weiteren Untersuchungen über die Sprache des

Demosthenes die schfitzenswertesten Dienste leisten

wird. Die iStichproben, die Ref. auf Grund eigener

Samminngen Torgenommen hat, ergaben fBr die

Stellennachweise absolute Vollständigkeit nnd

Genauigkeit. Überhaupt verdient die muster-

hafte £:»orgfalt und der staunenswerte Sammelfloils

des YerfiMsers die vollste Anerkennung. Bs wire

ungerecht, dies nicht auszusprechen. Die Aus-

stattung nnd der Druck des Werkes sind, wie

nicht anders zu erwarten, ebenfalls ganz vor-

trefflich.

Chemnitz. P. ühle.

H. Lttbke, Menandcr nnd seine Kunst I'rogr.

des Lessing-(ivnmasiunis. Berlin, B. tiaertticr 1892.

3» S. gr. 4". 1 JL

Eäne anregende, nach Inhalt nnd Form ge-

diegene .\bhandliiug! Der Verf., der schon durch

seine Inaiig -Dissert. : 'Observ. critic. in histnr.

veter. cuniued. Graec.', Berlin 1883, seine gründ-

liche Bekanntschaft mit der griecb. KomOdie dar-
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getlian hat, gliedert die vorli^geiide Schrift iu

IV AhM-liinth'.

Iu dem eräteu 'Urteile der Nachwelt' geht

er ans tod der bek»Dttteii «ÜKenden Steine Me-
uaiiders im Viitikaitiüchen Miismin und seigt, wie

der Dichter, (h'ii bereits sseiiic Zi-itgenossen niu)

Veit mehr uoch die Alexaudriuer in übertrei-

benden irad zum Teil recht frostigen Worten
j^epriest'ii Imhen, im Gedächtnis der Nachwelt

fitrt!t'l)to. wie dann die lateinischon l'ailiaten-

dichter Plautua, Cäcilius ätutiuä, Tereutiuü und

Tnrpilias seine StQcke fllr die rSnrische Bahne

bearheitet und ihnen m5 eine iüiiLiore Dauer Re-

sidiert hallen, Iiis im Mittelalter die lueisU'ii der-

selben dor Verfolguugswut christlicher Priester

zam Opfer fielen. Unter den Modernen hahen

Lewing, Herder nud Goethe Menanden hohe Be-

dentnnt; riiekhaltliH anerkannt.

Das II. Kap. führt uns die Persönlichkeit

dee Menander, mmm Bildnngsgang nnd ^e
stufenweise Entwicklang seines liebcnswrnrdigen

Charakters vor .\ugon. Von .seinem Ulieim Alexis,

dem Altmeister der mittleren Komödie, hatte er

die ersten Anregungen zur Kunst empfangen und

in jener Epoche des Oärens, die man als die

hellonistiselte zu lu'/.eichneu pHegt und in der das

Uriecheutum sein ureigenstes Wesen umgestaltend

frmide Büdnngselemente von allen Seiten auf-

nahm, sieh jene heitere Lebeneweidieit so eigen

gemacht, die nicht gcbnndcii dnreh ein bestimmtes

phUosoxihiscbes Hjstcm in eklektischer Weise dorn

Dasein des Menschen die besten Seiten abzuge-

winnen sucht and bei ihm in eiuem anTwwQat-
lieiu-n Humor und in einer i-dlen, jdiilanthropischen

Ge-sinnung sum Ausdruck kommt. .Mit den Lehren

Zenofl wie seines Jagcndfrenndes Epicnr wur er

in gleidier Wdse rertraat, nnd er preist oder

bespöttelt ihre ( IniiHl^ätze je u.acli BedBrfilis.

|)eu .Mangel öfFeut lieher Anerkennung — denn

nur 8 mal gewann er den ersten Preis — trugt

er mit der Golawenheit des Weisen, dem jede

Lcidt'nst^haftliclikeit fremd ist, Aberglauben und

Heuchelei verfolgt er mit beil'sendem Witz, und

nur iu seine Betracbtungeu über die Natur und

das menschliche fioben mischt sich saweilen ein

Zug von \VeIt.se1imerz nud Abspannong, ein echtes

Merkmal dir Zeit.

Das III. Kap., 'Mythos' betitelt, behandelt

die kOnstlerische Gestaltong des Stoffes in Me>
uunders Lastspielen and seine Stellang in der

attischen Komödie nbcrhan|it. DieGebiet'' tn 'iisch-

lichen Ijebeus, denen er seiuo ätoÖe euliehut, sind

ihm aas der mittleren Komddie fiberkommen, aber

in der ft-ineu .\usbiMung diesor Intrigaen- und

Charakti rkouiödie, in der kuustvollcu Schürzung

und Lösuug des Kuot^us liegt der ForUcbritt

gegeufiber seinen Vorgüngent. Der Yerf. onter-

soheidet auf Grund eingehender PrQfiing der sehr

zablreiclu'ii Fragmente zwei Arten inenandr.

Stücke, die eine mehr possenhaft und eia Nach-

hall der aristophaatschea Komik, die andere

erusteren Inhalts und ^MT reflektierenden euript-

ileisclien Tra<^i)<lie verwandt; soiiann triebt er

uuter Uerauziciiuug dor erhaltenen Titel uud

Verse (nach den Aasgaben Ton Heineke and Kock)

>uniniarisebe Inhaltsangaben zahlreicher StQcke,

besonders dor ersten Gattung, die nuturgeniiiA

zum Teil auf Kombination beruhen und zuweilen,

wie die Übersetsnng, *der Dsmenfrfihsehoppen*

(^vpttQUftmeai) , zu Diodeirne Begriffe in den an-

tiken Stoff hineintra^'en. Die weiteren Memer-

kuugeu über die Durchfuhraug der latrigue, über

die Bedeotong des Prologs nud die ioliwre Ttlor

nik der neuen KomSdie zeigen von «ner gr&nd-

licheii Keinunis der menandri.schon Eigenart.

Die Darsteliungskonät des Dichten, die allen

Lebenslagen and SeelenznstSnden gerecht wird,

ist im IV. Kap. 'Pathos uud Ethos' ansftihrlieh

behandelt. iiu "edler Realismus, eine ver-

fichuute Schilderuug den wirklichen Lebens' wird

seine Koast bemidmei, and es folgt sodann eine

Scbilderang der einzehien Charaktere, von dem
ruhmrediifen Soldaten nnd Parasiten an bis znm

Fischer und Bauern, die in tj-piscber Weise ganze

Stande nnd OesellsohaftsUassen TorfBhrea mit all

ihren Schwächen und Modethorheiten; a&oli der

psycliidogiM-li mit besonderer Feinlicit durchgear-

beiteten Charakterstücke wird gedacht, auf welche

Titel wie *der Mifstrauische, die ^Zornentbrannte*

{^Bfmtniiaititni), *der Selbstqi^er' a. s. w. sehUefieo

lassen.

Im .Anhang endlich werdeu Proben von freien

Nachdichtungen mcnaudrischer Gedanken mitgC'

teilt, welche Gesehiok wie Geschmack des Ober>

.Setzers in gleicher Weka bekunden.

Im einzelnen möchte ich nur gegen die Be-

merkung 8. 4 \\ idersprnoh erhebeu, dals auch

Laoian sn den mit geborgtem Lichte schim-

mern<1en Gröfsen gehöre, die >ieli ohne tieferen

Zweck gelegentlich Verse .Menanders angeeignet

haben. In den meisteu Fällen liegt bei iluu die

parodische Teodens klar an Tage. Im fibrigen

jedoch werden wir ii: der vorliegenden Arbeit

einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der 'rfte

xuiuadia' begrüfsen uud Kie als einen fordernden

Schritt anf dem Wege betrachten dfirfen, der ans
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sa der leidar to getribten Kenntnis griecbiMhen

Tolka- and FsniilienlebeDi rarBokfülu t.

Dessau. Panl Schnlse.

C. A. LehflWBii, De Ciccronis ad AtUeiiiii epi-

st Ulis roroiisonilis et cmiMidandiS» BeroliDiy apod
Mfiiiinannos. )k;)2. :{)», S.

Der \'frfa»ä(;r, der seit inchrerea Jabren mit

dwDnrehfonebiiDg de« baadsebriftUefaen Hateriab

zu Cicero» t)riefen an ii- Im 1; ifti^^rf ist, be-

richtet in der vorliegcmlen Stiirit't filier die Kr-

gebnisse seiaer mühsamen und umfa^ücndeu Unter-

raobni^m. Nacb «eioer Anriebt gebt untere

geaamte CberH«'fi»rung unf einen Archetypus

znrfick. der in Majuskolst-hrifr geschrieben war.

Aua ihm niad zwei KluMaen von llaudschrifteu

berforgcgangen. Die erste Kinase, die, wie dar

Verf. glanbt, nur die Atticusbriefe enthielt, bilden

die Wteburger Miinilrtfhrift (W), die Handschrift

Cmtnndets (C) und der Turuetiiauu» (Z). Die

aweite Kinase, in der neben den Attiensbriefen

auch die an Bratns nnd Qnintns überliefert sind,

uiufal'st die gesamte italienisclie l berliefening

uud zerfallt selbst wieder in zwei Gruppen, lu

der ersten Gruppe Ist ein Ambrosianns (B), der

leider die Briefe nicht vollstiindig enthült, die

ältesite nnd beste Handsclirift. Xel»en ihm be-

Dotzte der Verf. noch einige weniger zuveriäiiäige

Quellen, zwei Handschriften tou Florenz (N) und

Piacenza {II), die unter einander nahe verwandt

sind, nnd zwei Pariser (P R) nnd eine Tnriner

Haudschrift (O), die wieder unter sich iu engem

Zusammenhang steben. Die zweite Gruppe der

itjilienischcn Überlieferung ist am besten vortreten

durch den bekannten Mediceus (Ml. neben dem

der Verf. aus der Menge der vorbaudeuen llaud-

sebriften nur noeb einen Urbinas (s) herangezogen

hat. .\nch die sonst bekannten ITandschrifteu

nnd alten Ausgaben werden besprochen nnd ilire

8tellang in der Cberlicferung bestimmt. Die

pnüctiseheu Folgerui^n, weldie für die Kritik

nun diesen .\nsichten gezogen worden müssen,

erf^eben sicii von sell)st und wenlen von dein

Verf. an einzelnen Heispielen erläutert. Wichtig

bt vor allem, dalb dem Medioens jetzt endgültig

die ihm gebührende Stellung angewiesen worden

ist : mit Rücksicht auf die früher herrschende

Ansicht, die iu dem Mediceus den einzigen in

BetrwAt kommraden Vertreter der italienisoben

Überlieft rung s-ih, beginnt der Verf. seine Dar-

legung mit dem Ikweis, dafs seine Handschriften

om Medicens onabhäugig sind. Dail's Petrarcji,

wie der Verf. naehweist, seinen Citaten ans den

18

Attiousbriefen nieht den Medicens oder seine

Quelle zu Grande legt, sondern eine Handschrift,

die dein AnibroHianns. also dem besten Vertreter

der anderen Gruppe nahe gestanden haben mul's,

ist {Br die üntwsuehung selbst nicht mehr von

entsclieidemler 1 »eilen tniitr. aln-r interessant fuT

den, der die Verwirrnng kennt, welche die Tra-

dition, Petrarca selbst habe den Medicens ge-

sebrieben, ancb dann noch angerichtet bat, als

sie schon widerlegt war. .Vuch die obuehin nicht

haltbare Ansicht, dal's die Korrekturen, flie im

Medicens von verschiedenen Uüudeu uud aus ver-

sehiddenen Quellen vorgenommen worden sind,

einen Ersatz fQr die sonstige italienische Über^

liefemng bieten könnten, winl vom Verf. ein-

gehend widerlegt. Der Bericht des Verf. über

die musterhaft sorgfaltige Art, in der er ans den

Ausgaben des Cratander und Lnrabinns die Le>

sangen der von ihnen l>einitztcu Handschriften

möglichst genau festzustellen versucht hat, hat

neben der nnmittelbaren Bedeutung fSr die tot*

liegende I'rage auch allgemeines methodisches

Interesse, Für den Üosius hat er die Unter-

suchung leider nicht zu Ende führen können.

Oberau bat man den Eindruck, daTs der Verf.

die Untersuchung so weit gefBbrt hat, wie es mit

unseren Mitteln möglich war. oder wo er dius

nicht leisten konnte, dan Fehlende au.sdrücklicli

bezeichnet nnd seinen Nachfb^nem den Weg ge>

wiesen hat. Der von ihm vorbereiteten Ausgabe

der Atticusbriefe darf man mit den besten Er-

wartungen entgegensehen; das Verdienst, die hand-

Bobriftliehe Grundlage festgestellt m haben, wird

ihm schon jetzt kaum noch bestritten werden

können.

Berlin. M. Rotbstein.

Lezicon Livianum, coiifecit Frnnc. Fn^'ner. Fase

III u. IV. I^ipzig, Ii. G. Toubncr. lb»l bez.

8p. 417—608 bez. 609—800. Lex. 8». k JL 3,40.

Mit dankenswerter Schnelligkeit, die gerade

nicht häufig zu sein pflegt l)ei derartigen Liefe-

rnngswerkeu, bat der unermüdliche Heransgeber

die dritte Liefemng noch in demselben Jahr wie die

zwinte, im folgenden die vierte und fünfte fertig-

gestellt. Die gleiclie 8orgfdt und Grnndliehkeit,

die an den beiden ersten Heften gelobt wurden,

zeichnen auch die folgenden aus, in denen auch

mancher Wink von seiten der Recensenten be-

niitzr erscheint. Die vom lf"f. «Inrehgesebenen

Lieferaugen 3 uud 4 reichen vom Scblufs des

Artikels ad bis mitten in den Artikel ajfo. Manche

Thatsaeben des ÜTianisclien Spraobgebrsnchs lasseu

4 Jaunar. W0CUKNSCHR1TT FÜR KLAM818CUJS PülLOLOUlÜ IHM. Kv. 1.
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rieh iinnmehr soBarngvo mit Binden greifen. So,

dafs Liv. mit Vorliebe in der 1. Dekade Compoeita

mit ad- statt der Simplicia verwendet, z. B. ad»»-

tjHOy adaugeo, addulÄto, die alle nur iü der 1. De-

kade Torkomraen. Livins kennt mir die Präp.

ttifrcrsui', nicht ndver$»m\ wenn der Puteanens

'J'.l, '^1, \0 /uIkiiiii itifri'r.iuiii ft'ftiiilouhim di.vi>mel,

die andere HandscIirit'tcnklnsÄO aber cuiverttu

bietet, ao iat der Irrtum des erstgenannten Codex

dnrcll das Yorangebeodc falsuitt erklärlich. Cbri-

^jons stimmt in difsfni Gebrauch Liv. mit Valerius

Maxiiuuä überein: denn wenn hier ä, 11, 1 die

mafegebenden Handschriften bdlum advenum rttpm

JWsfii geben, so ist zn beachten, was weder Halm
noch der lu'ursto nerans<Tober erwähnt luiben,

dals die E|>itome des Julius Paris adwrtug hat,

der Fehler aber genan wie ao der LiTinastelle

durch die Endnng des vorau^gi lienden \Vortes

(fiflliiiii) loifht veranlalst werden konnte. - iVuck-

tehler und Versehen sind sehr selten zu linden:

Sp. 486« 48 Kee moUtndum statt m<Jlieudum, 8p.

r)(;2, 48 polllcit! st. pollilüi, Sp. 5l>8, 35 fehlt ein

kritisfhes Steruohen hinter tidfiijiiut, das nicht

ganz sicher überliefert ist. lilndlich gehurt,

m. E. Sp. 789, 55 die Stelle 9, 2-2, 3 teeurior . .

.

agert and Sp. 790, 12 die Stelle 'J, ! 1 /iiri'i li . . .

utfrtjnr rpusnl mifu-l in <l!(' fnl-ri'nde Rubrik ;/),

da iiijn-e an jenen »Stellen nii-ht ganz ab.sulut

(»handeln) steht, sondern seine Ergänzung in

PrSdiknteadjektireii findet: vgl. unter //) incunoff

<i<jtvi\ frrorifi.i nni ff ti. s. w. Wir wiinsclien dem
W erk, das eine Zierde deutscher ljexiko<rra]iliie

bildet, einen glDcklidien nnd rasehen Fortgang.

Offenbaeh a. M. WUbeln Heraens.

Friti Benther, Das Goldland des Plinius. S.>A.

aas der Zeitsclir. f. llerg-, HlUten- uad Saliucn-

Weecn. Bd. XXXIX. 80 S. gr. 4«. Berlin,

W. Emst Sohn, 1891. 3 JL

Die .Arbeit hat ein ginz eigenartigas Interesse.

•Sie hat nielit die .\b-i< ii{. nber für tlen Kinsicli-

tigen den Erfolg, auf Ürund einer klassischen

Stelle Tor modernen kanfmännischen Unter-

nehmungen, wenigstens Tor fibertriebenen Hoff-

nungen aid' dieselben zu warnen nnd zn schützen.

Die Stelle steht im PJiu. h. n. XXXIII Uli -78
nnd handelt von den Gotdwasehen nnd Goldgmben

des nordwestlichen Spaniens: die (aiteruehmungen

aber sind die (innninngen englischer, deutscher

und spituischer (*e.<.ellschaft<;n zur Erneuerung

alter oder Einrichtnog nener Goldbetriebe. Nun
berufen sieh alle diese rersebiedeuen Gesell*

sehaften anf die Stelle des Plinins, welehe

'20 000 Pfnnd als jährliche Ausbeute (annU »in-

tpdis) nnglebt. Dagegen wird aber mit Recht
eingewendet: 1. dals jede Gesellschaft aar ein

gans kleines StBek des Goldgebietes beeitst, Plinius

aber den Ertrag ili ^ 'i inzen beziffert; 2. dafs in

unserer Zfit. wo weder Skhivonarbcit nofh Kriegs-

kontributioa den grölsteu Teil der iletriebskosten

decken, die Anslageu jene Einnahmesiffer erheblioh

herabsetzen müssen. Dagegen wird aln-r mit
Unreell t eingewendet: 8. «litis des l*!inius Summe
nicht den Durchschnitt, soudern ein selten vor-

kommendes Maximum bexeichne^ der Ansdnek
xiiipuliii unuis also 'in manchen Jahren' bedeute,

was nicht möglich ist. Immerliin ist es gewifs

ein seltener Fall, dals sich kanfmäuni.sche Prospekte

eines lateintsehen Citates bedienen, so dab die

philologisclic Interpretation vor Taaschottg oder

Selbsttäuschung übertriebeuer Spekulation warnen

mufs.

Sehen wir von den rein technischen oder den

rein modernen VerbSltnissen ab, wakäie in der

.\bliandlung zur Sprache kommen, so bleiben zwei

Gruppen vou Bemerkungen, welche die klassische

Philologie interessieren müssen. Ä. Die Pliuius-

Stelle wird interpretiert: 1. § 67 tingnU» diebus

heifst 'an einzi-Inen Tagen', was nnmöglieh ist.

"2.
j5 !M) ist ein '.\maIgamations verfahren' be-

schrieben, was schon Olüuiner T. und T. IV 133

annahm; 8. § 75 per ttdeu ealruloMfue bedeutet

viellf i<ltt eine PfliLsterung. was nirlit nnglanblieh

ist; 4. Verf. weil's aus Süd-Spanien, dals die

Römer 'dort anf mehrere hundert Meter Tiefe

der Wasser Herr geworden* sind, wahrend Blumner

IV 12(1 .'ine Tiefe von nirlir als 200 Viü\' be-

zweifelt. Einige 'Unklarheiten' des Pliniustcxtes

beseitigt der Verf. nicht; dazu ist anch sein Text

(Oslander nnd Schwab IB5S) zn alt R Einige

>agenliafte Vorstellnnijrn von der Golilu'ewini i'ilt

worden erläutert: 1. Das 'Wachsen' <lo.s (joldf.->

erklärt sich durch Verwittemug des Gesteins,

welehe eingescbloraene Goldteilcben freilegt;

2. die 'gtiMgrabenden' Ameisen mögen wolil die

schweren (ioldkürner, die sie aus dem Bau nicht

heraiissehleppen kSnnen, abwärts zerren nnd an

den tiefiiten Stellen ihres Banos liegen lassen;

.3. die '>'oM-;nnini''iiilen" (ircif'e sind Vöifel, ilie

sich in den Sand puddelu, wobei die schwereren

GoldkOmnr siob von dem rerstSnbenden Unhaltigea

scheiden.

Berlin. Max C. F. Behaidt.
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<ai«T«lMr. Cbuoine Ulym, Poiste litnrgiqiitt da
mojcn-Af^e. Rythne. I^roa 1893. Vitle.

32 S. kl. 4.

Von der Eotdeckiing der wahren Nutur der

griecbisoben HymneB dureh Kardinal Pitm ans-

pelieiul entwickelt der V«r£ den Cliiirakter der

iiturgittcben Dichtung dos frtthen .Mittelalters. Er
iteUt die Fordernng, dnls eudgültig mit der bis-

her fast allgemein gttlÜgen Theorie, die das
Metrum lietcmt, gebrochen, und an ihre Stelle

die des iih}'thnins gesetzt werde. Ebenso wie

die Hjmoe der griecbischeu Kirche keiue Ilück

siebt nähme anf die QnantitSt der Silben, «ondern
nur rhythmisch anordne, ehenso wie der sieben-

stibigo ^'ers in der biblisi liou Poesie auf i^chritt

nud Tritt begegne, ganz gleicher Natur sei auch
dae aatnmiaehe YerBmaA der alten Rdmer.

Hius, nieht Metram: so heiTiit die Pa-
role. Der tonisehe Arcent innrs -m seinem niten

Rechte kommen; er ist der i,uuud aller volka-

ifimtioben Khytbnitlr, nnd damit der Utnrffischou

Poesie.

Leider hat der Verf. den f^röfsten Teil der
Litteratur über den Suturuier ignoriert

Im fibrigen bat CheTalier die Gabe, mit der
griMsteii \\ is>eiischiiftlichkeil eine klare und nie-

mals schle]i|.cnde Diktion zn verl>iiiden. Von
seiner umfassenden, auf seinem bekanutun liioucn-

fleiläe bembendeu LitteratnrkenDtnis legen An-
merkung .{ zu Seite 19 (Litteratur der chri.stliehen

Hyninendiohtunj«;) nnd Anmerkung Ii zn Seite 'is

(Litteratur der christlichen 8u4ueuzeudichtuug)
TÜbnilieliee Zeugnis ab.

Die Druckerei Vitt« zu Lyon stellt nicht auf
der Höhe der iies-seren deutsohen Dniektreien.

Alles N ichtfrauaösisch© zeigt Mängel (S. L», Iii

beaonden); das hebriiisehe *kattal' ist ganz ver-

ongiaekt (8. 9). Dr. Heimelt.

Dr. Georg Biedermann, LatciuiBcbcs Cbun^'s-
bnch für die zweite Klasse des Gymnasiums.
Vierte uniKearbcitete Auflage. Manchen, Tb. Acker-
mann. 1892. 10.') S.

Naeh einer Umänderung seines Übungsbuches
iSr die erste KUsse des Gymnasinnur, benror-
gerufen durch die Bestimmungeu der neuen Schul-

ordnung, hat Verf. auch das vorliegende Buch
einer Umarbeitung uuterzogen. Diese besteht

eineneite in der Streiebung derjenigen Siitze,

welche nichts weiter enthielten als dos jetzige

Pensum der 1. Klasse erfordert, anderseits soll sie

neben der Grammatik von Engclmauu auch deu
Oebraneh der neu erschieneneu Grammatik von

Landgraf ermöglichen; was letsteres angebt, so

seheint ein Abeeblnfs der UmSndemngen noeh

nicht vorzuliegen.

Das Buch zeichnet sich sowohl durch die

klare Anordnung des Stoffes wie ror allem durch

eine Fülle treffend« und leieht fidUieher Bei-

s|)ielc aus. die vorzugsweise der Gesehichtc ent-

lehnt sind, im übrigen aber immer einen kon-

kreten, anschaulichen Gedanken haben. Mau kann

dies nicht anerkennend genug hervorheben, da in

den )ie!>riiuelilielisten Übungsbüchern noeh immer
eine grol'se Anzalil von Sätzen stellen, welche in-

folge ihrer moralischen oder religiösen Relationen

meist über deu Horicont eines Quintaners gehen.

I*<>r Virf. xillte nur noch einen Schritt weiter

tliun und nicht l)|iirs im zweiten Teil, sondern auch

im ersten mehr zusammenhängende Stucke geben.

Was hierin geleistet werden kann, dafflr ist die

neueste Bearbeitung des Ostermannscheu Cbnngs-
buehes fiir <^iinta von il. L Muller eiu oacH-

ahmeuswerces Beispiel.

Berlin. Oarl Bosttieber.

Aiunlge MS ZrikichrilU«.

Hermes 28,4.

S. 481-^518. M. Mayer, M\ thi^torica. I. .Moga-

riselie Sagen. 1. JiZvg. Dieses auf Vaseiihildera als

Bezeichnung eines Vo^'els mit weiblichem Ko|>ro vor-

komm<>nde korinthische Wort ist mit nwrS, rrok'yi,

(fi'n: liei Aristoteles, Hesych, Ki>iii. Ma^'n. zu ver-

binden. Der Vogel ist der Taucher, uiUvw, und dies

Ortsname in Mc^ra und ein Name der Athene.

2. rainlioii, zu verliinilcii mit raii<laieos und deu

lykisdicii NiiiiH ii l'aii«h»ros ihhI l'andui. 3. Tercus.

Vcrjjleicli der Stellen hei Tliukydides (II 29), Strabo,

I'aiisaiiias und Klym. Mauiiuni. V'jyottV «in! mit

^lfp^rl', enoil» mit inoTttiii und Uijjöipioi vcrbumlen.

I>er Name Danlis weist auf die Thrakisdieu Dannier
(aus deren Namen llelbig Epidamnoe erkl&rt).

II. lacar, Kephalot nnd din Karor. lacor auf der
Praenestiiiisclicn fi-tc i-t /u vcrliimlen mit Ikarus

und Ikarios. Die Vorsilbe la tiadet sich in kariscbcn

Namen llesych erklBrt kn^ als Handstem. Anf
einem etniskisclnn Siiiet'. ) liü'li t -i. Ii ein al< Sfeni

liezeielnieter .Ii'umiiim, (Irr .•eiauLit wini — Kaali dt's

Kephalos liin h rlle Kos. lacar ist daher mit Meiimou
zu verbiilUea. Vorgleivhe die Gcscbiclite von Ikarios

nnd dem Hnnde Maira. Die Seefahrten der Karcr
lialien im Saroiii^i lieti (lolfe S|iuren liiiiti rla^^srii. Iiort

steht die iiurg des Kephalos. III. Cataniitus ist nicht
(iiinymedes. Der Käme Mitos findet «ich in ver-
sciiiedeneu VerbiiidunKni. Caiuini'n- i^t rinc Ver-

miseliunt,' dieses .Nanu'iis mit l\Hti(pr^)Mz — hiaUiJÄoi.
Kailmos ist der li.H)lis<lie Hermes. — 8. SIC—529.
P. Viereck, Urkunden aus dem Archiv von Arsiiioc

(Papyrus ld06 des Berliner Museums) ans dem i). Jaliru
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der RofrieniiiR der beiden Philippus = 247/248 p. Chr.

Die Urkunde cntstaramt dem Stmtegen^Arcbiv nnd

enthalt mehrere Aktenslflcke über die EintrelbunR

r(Kk-ii,iiiili'/i'r Steuern uml die -rlilfimi^'e Kilnluiiipr

der rülligen. FUr die rOckständigen werdun iiucb

Zinsen zogereclinet, die Güter der Srbnldner sollen

durch die Xoniarchen mit Ticsclda;,' lieleu't werden. Ks

crgiebt «ich für den Jlunat die Summe von ungefailir

17 Talenten. — S. .'j:t(i .Mjo. C F. Lehmann,
Znr \l9iiyaloty nohttia. Es bandelt sieh um die

Münz-, Gcwirbts und Marsreform Solons. Münze,

Gewiebt und Mals lulnßcn zusammen, bei uns dunh
iliro Beziehaug auf das Meter, bez. Decimeler, während

Aristoteles die NeaordDang der Mfinze als Ausgangs-

punkt für Mafs und Gewiciit an-iclif. Hier befand er

sieb im Irrtum, während Andrutiim das Uiihliüc lehrt.

Die Einlieilen des Solonischen Gewieiits- und Liinis^en-

mal'si"; simi kleiner als die vursoloniselien und die

UeziehuuKen /wischen (lewicbt- und I, inLsiHuals sind

auf das lloldmars zu reduzieren. Wn! i-( es, dafs

wir erfahren, dafs die vorsolonisclieu Maise die Pbei

donisrhen sind. Mit diesen stimmen die aginäischen

nicht illierein. - S ("lO."). 11. l>es>au, Über

die Scriptores iiistoriac Augustac (gegen Klcbs, Rhein.

Mnsenm 45 S. 450). Es wird die Beliaiiptang aaf-

recht erhalten, dafs da< Werk einer si>;ileren Zeit als

der dii)kletianiscb-konsluntiuisilien angehört, erstens

wegen einiger Stellen in den Sebriften des I'uHio uml

Vopiscus, zweitens wegen des Gesamtinbaltes. Die

Aktenstücke, auf die sie sieh berufen, haben sie selbst

verfafst, wie Dares den llrief i]i Ni an S:iilii>t.

Schle4'bt ausgerüstet an Kenntniä&eu griffen sie zur Lr-

diehtan? von Quellen, wenn es niedrere and nicht

vielleicht einer waren. Die von WölfHin konstatierte

Nacbabmunit des einen durch den anderen ist viel-

mehr Meiitii.it. — S. tj06-642. E. Norden, Sch.dia

in Gregorii Nazianzeni oratioues inedita aus l'odd.

Monac. 34, 204, 439, Oxtm. Mar. Mßd. 5, Laur.

VII H und IV I.'i. Ks sind idii!i»t>|diisclie, mytho-

logischc, grammatische und Worterkldningcu. — S. G43
—647. Br. Keil, Attisches Viertelobolenzeiehen. Das-

selbe hat sieb auf eiiuLren Inschriften L;et"iinden, wo

uacb seiner Stelhui'.; /wischen den übrigen kein Zsveüel

an seiner Bcdeutuntr sein kann. Ks ist die rechte

Ilalftc de» Or=Ohnl.is), ilessen linke Hälfte '/j'"»»!

bedeutet. Die Be/eichnung 7' = TuaQi^fioQiOf ist

die von ilcn Staatskan/leien mit Unrecht bevorzugte,

da T aucli Talent bedeutet. Uropos ualim seit 338
den inzwisrhen wieder ErebrRncblich gewordenen Halb-

kreis als \'ieitel<ihiil< n/cicheu an. — S. 648 f. U.

V. WiUmowitz - MuuUeudurff, Zum S&knlar-

orakel: Orjuar* *ElMiMiiinv (v. 18) nnd M v&fat

d' lO.H.'hiit: tv !'). S. .;4!> er,:. M. Wellmann,
No« hmali So^tratus. Kr^;.in/unL.' /u Hd ines 2«> S. ;>4',>f.

:

Sostratos i-t kein Fiklscher, undern ein zuverlässiger

Forscher und Arzt. — S. 652— 664. Ed. Wulfflin,
Die Annalen des Hortensias. Dieser hatte in frOb*

lieber Geseilseliaft mit Luculi und an<leren gewettet:

den Luculi traf dan Los, den ßundesgenosscnkrieg

grieebisch m schreiben, dem Hortensias fiel die Be-

ar!>eituiif,' in lateinischer l'rosa zu — S. <i.')4 M.
Welhnann, Naebtrai; zu liermes 2ii S. .')4tj f. Frag-

ment Aloxaudvrs von Myndos. — P. Viereck, Xacb-

trat; zu S. 516. Der Strateg crbiklt Befehl, auf das

Eigeutom der Steaererbeber Beschlag zu legen, bis

diese die flllligen Steoem eingetrieben haben. — Ein

ausführliches Register fbr die Jahrgftnge I—XXT ist

in Vorbereitung.

Nonlisk tidskrift for filologi, 3. Reihe I.Band
1. Hallte.

S. 1— 14. Oratio J. N. Madvigll, %. 1858 in

universilatc Hannicnsi ad mcmoriam sacromm in Dania

emendatonim babita: das Thema ist: de usu linguae

Latinae e coetibus aeadeniicis sine contumelia et cum

bona gratia dimitteudo. — S. 15—35. C. 1*.

Ghristensen Schmidt, Über das GegenseitIgkeits-

verbiUtnis zwischen <!rund und F(d^'i', behandiilt Satz»

verbinduiifien, und zwar zun.u hst griechische, von der

Art der Worte des Od>sstus: ov f$' er' iifiltrxfif

i rtöiQonov oSxade vftaStm öit fiot Hctrfxtf^tt ohov
(XXII ^.^b). Hier bezeichnet bii den logischen Grund
zu iler .\nnahme des Odysseos; in Wirklichkeit ist,

dafs sie sich an seinem Eigentum vergriffen, eine Folge

davon, dafs sie an seine RQckkehr nicht glaubten. —
S. 47 -48. K. Hutie, r.enierkunL'en zu ilerodot»

VII. Buch. Kapitel I ist hinter ^-liyt'TJiiot oi ausg^
fidlen; K. 23 dtnXiflio» ^ iittjv zu schreiben, K. 49
x<ä ni (^tvii; fvrtvitf-vun-nv . K. 11(5 tti'vaiHi' statt

iixoiun', K. 14U Vers 4 ovdt statt des ietzton ovit,

K. 14S hv%t statt ttff.

Listy filologiek«^ 5.

S 34f. Scblufs der (lateiniedl geschriebenem

Abhandlung von Fr. Grob, (juomodo Plautus iu

comoediis componondis poetas Graecos seeotas sit. Es
wird f;ebaiidelt 'de ])rolojiis', 'de scaeni*'. 'ile melri>';

«as die I'rolojfc betrifft, so liahe sit b riautu>i eng an die

^rierhi-elicn Vorbilder ani;eschhissen ; in der Anordnung
der Sceiieu sei er sehr fi*ei verfahren, ebenso in der

Verwendung der Metra. — 8. 349— 358. F. Krsek,
Über das Verbreitungsgebiet des elischw Dialektes.

Bulletin de correspondancp hell^niqne. April*

Aug. 180-2.

S. 117—213. Henri Lccbat, Statnes areliaii|ues

d'Atbenes (1. Teil), sucht an der Hand stilistischer

und tecbuiseher llnlersncliunven unter den arcbaischen

Statnen des .\kroiinli>--.Mus( ums sidehe Werke festzu-

stellen, welche wei:. ii iiirei verwandten Technik dem-

selben Künstler zugeschrieben werden dürfen. — S. 213
—239. V. B^rard vcrtiffei.tHcht 88 Orabschriften der

Kai>er/i it, welche aus (ii.ilieiii der l\kiNchen Stadt

Ul.vmj)os herrühren. Die Fassung der lusehriflen ist

durc|ii;ebends dieselbe oder eine verwandte z. B. n. 84:

li'o. 'l'/ ri: fr^iodi^tvoi'; r.iti ./t\» Tij/j^-

ttifii(tor xtiit-nxn'aaay töi> tiiirtnv (lituic »ai ttx-

»«»v. — S. 240—262. E. roin r, Les sareopliages

de Clazomtae et les hydries de Cuere. Die klaio-

mcnisrhcn SarkoplniL'e sind wie die Hydrien aus Caere
\'i ilieter jener kleinasiatiscb-ioniscben Kunst, welche

zwischen Orient und Athen vermittelte und die Vor-

linferin der eigentlichen griecMscben Kunst darstellt.

— S. -2r,-> -_>!>4 Ir.sprieht Tb. Homolle eine Reibe

aniorgiscbcr Vertragsurkunden. — 8. 295— 29H. A.

Jonbitt verOffonilicbt svel kretische Grobnraen mit
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Ornimenteii !n mykenischem Stil, «elcbe irar Gebein«,

ki'iiu' Aschi.' i'iithallt'ii. Mau vrrlnaniitr also ilie Toten

siebt, sondern barg ihre Uebcine in L'rueu, iiaclidem

der flbrige I^eib ni Staub xerfalleii mr. — 8. 899

—

301 ]ni1iIiziort Gustave Foufiiros das Kra{n'i''"t oiiier

Agunistcnliste aus Salamis. — S. .i02- 304. Ii. Laty-

lebew, Notae marginales ad iiiscriptioncs alicinot me-

tricas nuper repertas. — S. 304—306. l^. Jtaftav-
ragac veröffentlicht oinipo jiriudi. Inwhriftcn aas

Lykien. S. 307 31!». lifiizey, I ii pmto-

type des taureaux de Xir}-Dtbe et d'Amycl^es, publi-

siert auf Taf. I das Fragment Hne« in Ä^rypten ire-

fiindfiHMi Uolii'fs, welcbeb Slii'ijaL'ii in älmlirlH i

WtMse dai-stellt wie das Wandbild von Tiryiis uiul «lif

Goldbecher von Vaphio. — S. 319 pii'bt I,. Lmo-
vich drei Insthriftcn au>i di-m bithynisrhcn Kios

heraus. — S. 321— 32;j. FH>itcl de ("onlanires

publiziert 4 chiische Inschriften. — S. 325—343,

Tb. Uomolle giebt auf Taf. 8 und 9 Abbildnngea

der beiden neaattiseben Reliei^ im Besitze det Ucrzogs
von l.onli' in IJ^salmn, denn Kelitheit WultiTS und

Kekule wigczwcifelt haben, und sucht dieselben als

ecbt zn enrotaen.

Ballettino delia commiaaione arcboologica
comnnale dl Roma. S: Jnlf-September 1893.

8. r.>l 22."). L. Cantarelli setzt die Schrift über

den Vikariat der Stadt Koro fort. — S. 226—23«;.
E. Caetani LovateIH bespricht awei 1886 an der

Nordseite des Palatiii L't-fnndeiie Staf netten, welche

Genien oder Dienir des Mithru-slienstes <iiii-st eilen;

dazu Taf, X; am Scldnfs wird niitgcti ilt , dafs man
•nter don Stocken int Musoo alle Terme eine gun/

ähnliche Statue irpfnnden hat. — S. 237-26U.
Gl.erardo G Ii i la nli n i , I>er einf{i<Tsende Satyr,

praxiteliSL-he Studien (dazu Taf. XI—XiV); besprochen

irerden die Lndovisisebe, die eapttoliniscbe Statne, die

vatikanischen Fragmente, der Satyr und Athlet von

München (Forts, folgt). ~ S. 201—26«. C. L. Vis-

conti, Epigrapbiselie und topoj^raphisclic P'unde. In

der Niilie v(m S. Maria in (' viruvlin j^t ein uraltes,

noch in die Köni};-/eit /imu kgi lu-ndes Kloakensystcm

aafgcfundcii worden. Bei den Arbeiten an der Fngels-

bradce (Fons Aelius) ist auf dem linken Ufer die

gewaltige Rampenanlage, die jahrhundertelang Oberbaut

war» freigelegt worden. Daselbst wurden aueli mohrere

schöne Stetueurestc aus der Zeit JObulrians uud des

Antoniniia Pins geftinden.

Blatter für das Oy mnasial-Scbulwescn ö."*)

8. 497—511. 0. Wanderer giebt sunachst oll-

pctneine Bcmerknnj:cn iilier den ersten italienischen

Kursus des deutschen arLiiaologischeu Instituts; alsdann

versoeht er, den Stoff der Arehiiologie im Unter-
riebt an gliedern. Fttr die unteren Klassen eignen sich

alle Bildwerke, die zur Veranschaulichung antiken

Lebens dienen, ohne dai's dir K nustcbarakter dabei

in Betracht kommt; den Mittelpunkt bildet Pompeji.

In den mittleren ist, abgesehen von allem, was zum

*) Frilheier Titel; BliUter für da« Bavcr. GyinniW-ial-

schulwesen. Im Heaensionsveraeicbnis UeilitSigel: Bafer.
Ujmn.

VerstSndni« Xenophoi» tmd Olsars dient, hanpt^blich
die Arcliitektnr zn verwenden im .Vnsriilnfs an Mykenac,

Tiryns uud Troja, an die Akropolis und das römische

Fomm. In den oberen kommen die Konstwcrke als

s<>lrin> /MV Wiirdi^uni: und wOrden becooders der Plastik

und Malert'i entnonimcn.

Zeitschrift far die Osterreichischen Gym«
nnsien. XUII 8—9. (Oktober 1892.)

S, TOli - 710. E. Reiehenhart, Zur Erklärung

einiger LiviussteUen. IV 8, 5 f. ist hinter uiUeereul

kein Punkt, sondern ein Semikolon oder ein Komma
zu setzen. — XXI 12 ist der Satz fiuoil un-tu (•».<-

Ku.li' crfdfbiiut lioftiin der inOf<igo Zusatz irgend eines

Interpreten. — 8, 4 ist i\><i' ii flttr coepti sunt zu

schreiben. 31,9 ist uU Imwum festzuhalten: die

römischen Landkarten waren südlich orientiert, auf

ihnen also links = östlich. S. Wochenschr. 1801

lio. 32/33 S. 874 ff. — XXIII 11,3 ... wreataque

lueri» vteriti» dipnum douutn mittitotf. — XXIV SO, 5
wird occiijiattf fi\r ofii>iiijuiitiii- ucscizt. XXV 29,7
fliiiin ruK »eiiMölu. — 38, 7 hat Livius aus einer

griechischen Qndle ituSiw/s statt des Reflexivpronomens

mit ülo9 abersetzt.

Archiv fnr Geseliiehte der Philosophie VI 1.

S. 1—42. Wilhelm Bender, Metaphysik und
Asketik. Bei allen Versuchen, das Sittliche zn erklären,

müsse man sich k'ci^'rnwiirtiL' iialtcn dul's sich ^cit den

iUtesten Zeiten zwei Grnndformen der praktischen

Sittliehkeit entwiekelt haben, die aaketiseb« and die

natürliche; letztere fordere nur eine anfliroiiolo'^'i^clie

Erklilning, dagCLTtii sei mit der Knlwiciicluni; der

asketischen Sittlirhki it die metaphysische Erkliiruutt

entstanden. Unter diesem Gesichtspunkte werden die

Anschauungen Piatos und der Stoiksr bdnadeit.

Verzeichnis philo!. Sihriflen.

\^Qt<TTor^lovg ^Ai^^vnUav noXtttia* Don histo*

riske Del udgivet med Fortolkning af Karl Hude:
Mordük üfhtkrij't for ßlolo'ji \ l S. 41-47. Zum
Scbulgebrauch bestimmt und geeignet. F. reler$eH.

Attinger, Q., Essai aar Lyeurgne: Her. 46
S. f. Eint' vorsichtige und umsichtige Entwicke-

lung der Lycurgus-Sage. P. OUrumuie.
Baethcke, IL, Dellom Helvetiorum, I^tAiden

für den Anfangsunterricht im Lateinischen etc.:

lipli W. 4(i S. 1444. Das Buch, welches für Anstalten

bestimmt ist, die das \M. erst io Ul beginnen, wird

ablehnend beurteilt.

Bethe, Erich, Thebanisebe Hetdenlieder.

S. 1 i;Of>- 1 70 1 . N> l)cn niancliem tJ''I'">i-'''nen XachwOis

erscheint vieles irrig od. unsicher. Cr.

Cagnat, R., L*ann^ romaine d'Afriqne et Poocn-

pation militaire de r.Vfriiiuc -^niis les emperenrs:

liull. tl. fuiiiiii. (jirli. roll), dl Roma 1&92, 3 tJuli-

Sept.) 2tJ7 f. (nHli. L'cn. Cantarelli.

Cartaolt, A., Terres cuites greeqnes, photo-

graphUes d*iyir^ le« originaux des collectious prtvöes
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de Franco et des Mu-;«'(S d'Adicnt!*: Athi'ii. 3395

8. 707 f. Vortrefflich; beftouders die £iiil«iituiig i»t

hervorzuheben.

Ciceroii Urutus juir ./. ^fllrlha^. DLZ. 47
8. löSl. Wird anerkannt von Tlu StanffI,

Comoedlae Horatianae tres. Bd. RiearJu»
Juhiiki' : Xjtlilt. 24 S. 373 f. iMiii Ii <iir,i.'s;iiin' |>ni-

sodischo und graniinat. Studien ist hier uiauclios im
genaueren Kenntnis der mtttellateinischen Diehtnng

beigetragf'ii. ./ Itolif.

Cordus, F,uri(iii>, Eidgruiiiniula. Herst:, von

Kurl hraiirr. W 1 II) p lu- ü II y i u s ,
.lue, Stylpho.

Hsg. TOD Jlugo IJoUlein: LV, 46 S. luribf. Beide

Ausgaben sind mit nrasteriiafter Genanigkcit gearbeitet.

Ji. IL
Davidson, Tb., Aristotlc and ancicnt educational

ideals: Aead. 1070 S. 407. Weder Aasf&hmng noch

Darsfolhiniu: befriedigen. Fatter Wutmu.
I)«;ttweilcr. P., Uiiter8ucliuii|i,'eii Qlier ilcn di-

daiklisdK'n Wfrt tirtronisclier Scliulscliril'tfii. II. Die

philipidschcn Kcden: /J/^/i. 47 & 1&18. Das ver-

damincndo Urteil billigt K. von SalltrSrk,

KiimMiiardt, >!., IHc Siaminztiten der liit. Kon-

jugation wissenscbal'tlicii u. pädagogisch go<)rdnot:

Bpk W. 46 S. 1444. Die Anordnung ist nreckent-

sprecliiMiiI , duih bleiben Schwierid^eilen betreffs der

llcduplikuüoii.

Frochde, Oskar, De C. JuUo Romano Cbarisii

anctorc: UZ 41? S. Iü57f. Ist fleifsig und gut ge-

s< iiricl)cn, l>rini;t aber wenig sichere Bcsultate. G
GeltriiiL', A., Index llomericas: JJLZ. 47

S. 1519. Vortrcftlicb. A/aa/».

Gieseckc, Alfr., De philosophonrai veteram

quae ad cxiüiim s]n'i tiiiit scntentiis: l>f>Z. 47 S. 1.^)17.

Flcilsige Dure)ilui~scliung des. reiciieii Stoffes, duili

nicht immer mit (;enQgender Vorsiclit. K WfllmaMn.

Cllascr, lt., KhiliiihUfiflxt in di r piitrli. Dii litiuiL':

XöU. 43, 8-9 S. 83Ü f. Klare nnd aiisiinTliundi'

Darstellung /•'. JinnlianL

Uaebcrlin, C, Eduard Uiller: iiphlV. 4G
S. 1465/66. Kin mit Wftrme abgefabtc« Lebensbild,

ila'^ iiii'lii nur di>' Hürher, sondern aocb ihren Ver-

fasser vurfulirt. J{, iVeii.

titmdbueh der ArehtUkhir 8. ToR, 1. Dd. Die

Bankunst di i- nvirrln ii , m.ii T)iiruv: 46
S. I(i!l7 f. l>;i- l!i >ti', NtUL'sti' u. aul lacliuiauniHclicni

Angeiist liciii ücrulicnde Aber den SO «iasenswttrdigen

Gegenstand. A. (1.

Ilartfcldcr, K., Melanchtboniana: Her. 46
S.314f. Wertvoll. P. ,le Nolhae.

James Wycliffe lloadlam, EIcciion by lot

at Athens: Nphli. 34 8. 370-872. Dieser Unter-

aoehnng ist mit K' < ! t der ..PrinfrGemabl-PreiB'' zu

teil prewiirdeii. I'. .l/. i/*r.

Ileroiitlas: 1. O. ( rnsius, Untersiicliiinv'eii zu

den Miiniainlicn des llerondas. '2. II. Miiniatnbi, cd.

O. ( rimii>!\ .l'.i./. 1070 S. 413». lieidcs für das

Studium des llt rondas aafserordcntlicb wertvolle Bei-

tiügo. HoUmoh füli».

Die Oden n. Epoden des Horaz. Bearbeitet von

U. M- i.'t.-: .\/,/,A'. 24 s. .•;7-.' f. T.^iti'ini8cher Text,

darunter eine l'rusa-l berselzuiig uud — aus den

besten vorhandenen trefflich aasgesucbt— eine Wieder-

gabe iii mo leriier Form: alles zusammen Ar dentsehe

Primaner ! K. Kink.

Ihne, W., Komische Gesctiichtc in 8 Händen:

/aiH. 43, 8-9 S. 774-776. Die sorgültigc Arbeit

eines in den eiuschlftgigen Fragen wohl unterrichteten,

billig nnd human denlcenden Mannes, dessen GeschicbtS'

aiiffas<unt; riiiiig ui i! i.hj. ktiv, dessen Tun der Er-

j

xUliiung bcblielit und würdig ist. J. W. KubiUchek.
Jumpcrtz, Der römisch -Itarthagische Krieg in

Spanien 211 2 Iii: Z»'/. 4.3 S-9 S. Tf^H f. C.ewinnt

dem l'robleni lune Seiten ab; docli kann .1. Jianer

den Ergebnissen nicht durchaus beistimmen.

Kietz, G., Der DisGoswurf bei den Griechen und
seine kanstlerisdiaii Motive: Bf^W. 46 8. 1461/6;!.

Ktwas breit, aber vollBtftndig und abersichtlich. /W/<
UaumgaHin,

Krall, i.. Die etruslcisehe« Humienbinden: /ifcT.46

S. 307-3(19. Eine ungewrdinlicb wertvolle Und sorg-

fältige Edilio princeps. M. Urtütl.

Lateiniscbe Eitteraturdenlcroälcr herausge-

geben von M. IlerriHimn nnd & Szamatöliiky^

IV. Mclancbthonis Declamationes, von llartfeli1er\

V. Enriiii Cord! Epigranimata, von Kruuxf;

Vi. Wimphoiiagii Stylpho von Utdalein: Her. 46
8. 314f. Wird als wertvoll anericannt von P. th Stdhae.

Lattmann, .1., n. Müller, H D., Kiir/.-efafstc

lal. (irainnialik. Ausgabe H: l>i,h \V. 4ti S. 1243,44.

Wer sonst mit Lattmanns IMctbode einverstanden ist,

kann dies Buch getrost den äcbalem in die Uand
gebon.

Liglitfoot, .1. II, Disscrtations on tlie npostolic

age: ^tr. 1934 ä. 6U2. Vcrdionstlichor Separatab-

druclc aus den Ausgaben der Panlusbriofe.

Maliaffy, ,1. IV, Tbi^ Gnidv wnrM mulrr Hornau

SW8.V: HiiU nit. 21 S, 42U. Mitlcilungeu über den

Inhalt und die Methode. E. Benrlirr.

Mocller, W., Ilistorv of tbc Christian church

a. d. l-GÜl), transl. by -I. limh.rfiml: Sulr. 1934
S. G>i3. Gute Übersetzung di'> klaren, wenn auch nicht

hervorragend bedeutenden Buches.

Mommsen, Aug., Über die Zeit der ttlvnipien:

HfC. lie» A. ffr. V (I.S92). S. 380. r>a- vom \ . rf.

cingcsclilagcne Vcrfahi-cn Itann hlofs /.u mehr oder

weniger einleuchtenden Hypoüiesen Ähren. Die Hanpt-
st. Iii s. iioi. Pittd. Ol. III, 33 bt anders zu lesen.

Mosso. A., Die Ermüdung: AC. 46 8. 1693 f.

Das trefliichc Buch wirti für den Pädagogen von ganz
besonderem Werte sein. \f. v. F.

Mucller, II. de. De T. l.'tis .lunilioni': .\)./<A'. 24
S. 369. Ein danlcenswcrtcr Beitrag zur Kenntnis der

attischen Spruche in der S. Hftlftc des 3. Jahrb. v. Chr.

J. Siizl^T.

Nöldeke, Tli., Sketches l'rom eastern history,

transl. by ./, 5. Biaek'. Satr. 1934 8. 595 f. Der
Inhalt <les interessanten Buches wird genauer onge*
geb.'n.

l'allat, L., De fabula Ariadnaca: 1>LZ. 47
S. 1519. TOchtigo Erstlingsarbeit. G, Welzä.

Philosophie, Die deutsche Litteratnr Ober die

Sokndiscbe, Platonische und Aristutriischi' l'hllusnpiiic

1890. 1891 : Archiv J. Ges</,. «/. i'Ai/o/.. VI I S. 131-

154. Jahresbericht von .£ü. ZtUtr.
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Plantus, F. M-, Aus{;cwiUilt<' Komödien erkl. v.

J. Brl» 3. Menaecbtni b«arb. vou M. JK'iemfiiei :

BpkW.U S. 1451 1458. Der Bearbeiter Ut se'incr

Mbwierigmi Aa^e nicht ftbenU gerecht geworden.

R Reddüb.
Pltlss, Tbeod., Sophokles' Elektra. Eine Aus-

Irguii';: /?<t. ilfs iH. or V (1802) S 'M']. Dir Aiiiilyse

lind liltiTarisch<> WcrtscliätziiiiK i>t kmifus, spitz-

findip und cift unjicnaii. 7/(. lüiiuirit.

Pr&sck, Medien aitd das Haus des Kyaxorcs:

ZC>G. 43 8-9 S. 772-774, Was ans Herodot T ISO

gc^dilosscn wird, kann - I. linn.r nidit für so siclior

haltCO als der Verf , der Ubrigcus dcii Stoff anerkenucns-

verl behemebt.
Rcinach, S., Chroniiiuos d'Orimt. Doriimmts

sar les foailics et decouvcrtes ilnn< Toricnt In lIt niMUn

de 1888 ä 1H90: liniftr. 6>//' ^ ^ > :)38.rj3;K Her-

vorragend ntttzlicli; verdient AuAiabme iu alle Gynir

uasialbibliotlickcn. Liürchun'.

Beinacli, S., Miilin et Miilinguc, I'einturcs de

Tues antiques, publikes et coniincnlees: Ujah W 4t;

S. I4S8 f. Eine nlltdicbe und dankenswerte VerOffent

licliun};. r/r. Ii.

Itciiilinrd, Der Tod di^, Kaisers Juliiin: /.öU. 43

8 9 S. 772. Ersch»]tfendo Dnr.<.t(llun(r, doch ist das

Gesamtorteil Qbcr J. zu günstig. A. Bauer.

Sntlfeld, De biblioruin »acrormu vulgatae cditio-

nis gmecitatr' : Huurr. Gy>hv. 8 S. 583*534. Im gnnwn
geschickt und deifsig. ßiirelmer.

Sehnize, G., Qnaestlones epicae; Zfp/iH' 46
S. 144.')-l 4.')

1 . Verf. ist Kniijliliani'r und brsclitlftijit

sieh mit L'•\^i<s,Il Qiianliiaf>ors<tiiiiiungcn des licro-

isclii II iliAHM Ii 1^. Seine Ausfttlirnngen werden in jeder

Bezieiittug abgclciint von A. T.whetch.

Sonnt äff, M., Veniil als bukolischer Dichter:

LC. 4h S. lii.')f>-ir.t;-2. 'Wird ali^'elelint von <'i\

Trcucufcld, v., Der Zug der lOOUO tiricdieu

nach Xenopbons Anabasis: ZsO. 48, 8-9 S. 886. In

mancher nozielmn^r hcrcils veraltet. ./. (loUhiq

Waiiner, I.oo]»., Naincs and their nieanin>f:

Jj \ 4ij S. Inf)". AbgOSehCD TOn engliseheu Namen
ist fast alles von einer geradezu verblüffenden Un-
riehtiB;keir. G M—r.

Warsiiert;, A. von, Die Knn-twiiki- Atiirn-. —
Auf den S|)urcu des Gaudcnzio i-crrori. — Kin

SomnHmrnrhtstranni in der Walbnlla: Hpk W. 4G

S. 14-29 1401. 1. Trnf/ inamli.r Vorziii-'i' kann das

Buch dem, der zuvcrlüssij.;!' lieleliniug sucht, niclit

empfohlen werden. 2. u. ?>. sind hesser gdungcn,

gehören aber nicht in die Altertumswissenschaft.

fntz Bnuiiigarlen.

Wciuel, Fl., Quacstioncs de votnstinnint poetaruin

elcg. gracc. sermone [Diss. pbil. Vindob. Ill|:

Cla»tr. VI 8 8. 857 f. Ein nfltzlieher Beitrag zur

bisfiirisehcn Gratnniatik. M II', //uiiifilirei/i'.

Wei II bt rger, W., t^uaeitiinics de ürphci ijuae

feruntur Argonautiois [I)i;>s. ]diil. Vindob. IIIJ:

C'/tfMr. VI 8 S. 357-359. Zeigt gesundes Urteil nud
Fleifs. Af. W. IJump/irfifS.

Wirtb, A., Danae in christlichen Logenden:

GjfflA. 22 S. 267-289. Viele Ungeaanigkcitcn im

Text, hl den Behauptungen and in der Metbode

werden nachgewiesen Ton C. SehmidL

Xeno|ihon8 griecbisclie Geschidito. Erid. von
ß. JiüclisrnsrInVz: Spl, II. 24 S. 37U. Diese «OW
(G.) Auflage zeigt sehr geringe Änderungen. Reiiuer

/Jan»eil.

Xenopbous Kyropädie erkl, v. Breiteubacb,
4. Aufl. T. BflcbsODSchatz, MV: 2öG. 48, 8-9

8. 835 f. J, GotVng macht etoige Ansstellnnge».

.Mi 1 1 e II II n ii.

Acad^mie des mscriptions et belles-lettres.

25. November, 2. Dezember.
*

-l'u November. Toutaiu, Mitteilung über die

.\ usgrabungen in (Jlienitou (Tunis): Römisches Theater

mit Mosaikbütlon, Forum n. a. — 2, Dezember.

D'.Arbüis de J n ii a i ii v i 1 1 1' , Ti iilatOs bei l-nraii ist

falsche Nomiuativbibiuug für das gallisclie Tcutatis.

Ebenso ist ftlscblieh LingonAs als ^iechische Accnntiv-

fonii ln'Iiaiitlelt, wie Alhihroga hei .liivi-nal. — Foiirart,

Kiiiwciliunff der niniisrlK ii l\',ii-< r in die eleusiuischeU

^Mysterien. Sehon Sulla, A i' Cucro, AtticnS

hatten sieb einweihen lassen; dann folgte Augustus a. 21.

Claudius versuchte «lio Mysterien narb Rom zu ver-

legen, verf.'eldi<h. Dem Nero wnnic dii- F.inweihnng

versagt. Hadrian trat a. 125 ein und wurde 129

Kpopt, Lucias Vcms wurde 167 geweiht, Marc Anrd
und Commodus 176.

Verzeichnis neu enchieneuer BQclier.

Aristoteles. I.n costitu/ione degli /l/<»»ifV»/. Tosto

grcro, versione, iittroduzionc c notc per cura di

C. Jeniiii. Milano. lloejdi. ITil S. 8. \j. 2.

Bobba, R-, Di alcuni cominontarii italiani di

Flatonf, Torino. 83 S. 8. L. 1,50.

Cougny, G., etn/i'jn,: II. La Grice, Bomc.
Diiiot. In-S avee 7« gravure*. Fr. 4.

Ilanssen, Fr., IhinerkunKcn zu llouier. Santiago

(Berlin, Friedlrmder u. S.) 12 S, 8, JL U,40.

Kalkner, Fr, Symbolae ail historiam rersuum

loffiiofil'curuiii. Marl'uri; Mlwert). 02 S. 8. 1,2(1.

Menge, U., Die Oden und Epodcu des J/oraz,

für Freunde klassiKCber Bildung, besonders Ar die

rrinianer unserer (ivntnasien hearheitet. II. Sanger-

hauseu, billig. VlT und S. 277-:U»4. .^3,00.

Perthes' Atlu» aniifjuns. Taschen-Athis von

A. nm Knvipni. 24 Karten mit Namensverzeicbnis.

lioiha, .1. Perthes. ÜO S. 12. geb. 2,60.

I'ichlcr, Fr., Das epi-iriijihisrh- ituiiiiniKitijic/it

Kabinett der Universität Onu. Uraz, ät}ria. 28 S.

8. Jil.
Westplial. F!.. .Mk'i nirinc MHrik der imliiger-

manisdien und stinitisdieii Volker auf (innuUaf-'e der

vergleichenden Spracbwissenscbttfl. Mit einem Kxkurse:

Der griecbiselie Hexameter in der deutsehen Naeh-

bildung, von //. hrii.se. Berlin, (^alvary. XVI, TiHS.

8. 10.

Zurolti, U., Breve storia dcUa lelUratura grrea

antica ad nso dei licei. Torino. 806 8. eon 8 figurc.

L. 2,50.

Tcraniw. Satelilmr « l>r. Fr. Haider, nertin Ü. tt. I<ttiMnaÄr W.
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In nauM irarbmerten Aaflag«n sml
enehieneii die sechs enlM Hefte*)

\ -II

Krafft und Bankes
Präparatioticn fiir <lii' Srliul-
Ickttiri' ^rii-chist Iii r iiiiil latei-

nUclii^r KlasNiUl-r.
S4>it ili'lu llilirillr t r I r . 1] i. r ii. n. ii

l<<'hr|>likiiL- uiinrnt 'Iii V i riji i-ii uii; si r
l'rii|.utati.iiicii , »el<lif .die Arbrit drs
SrliMlifr. za^lrirh erleirhtrrii miil vi-rtierru
mIIcii', «tiuig «u; iliv Aiümi'rlmnmkPit
d«r Httrren Fachlehrer •»( bvsnn<UT8 auf
dieae T«rtaMrl«ii, l«llw«i>r «artet-Mm iKMien An<)»;;i>ii liiiii;i'li'nkt.

D««n niisfUhilii h. !i l'r,.»|'. kt nml —
noi lii'iilnh-lititrl.r Kiniiiliniii)' — flu
l'r..l.. li. tt V . rliin::.- :iiJii, l'- ih ii;ti-.,t imliT

Nordd«iticli«ii VeflagiuMialt
0. (kM4«l in Naimswr.

•) ll»ft 1 . 3: Oiyu^r : il. fl Ai,» .»^i•

llcn3!: Ori4; He^ 4 ClMr. — Im ipuMU

«rrlofl von tallM MiamUriii
In 6aJinirl>rI.

fiaUiiö'lirdje flnimiimtifi

fit ftU Vcctia M»k ftcliiinlii eint»

•ifwiiallniiia

i'nii

Dr. Marl ^canbL
Vwt« 7.'. -isf.

Tn August Neumanns VerlafTt
Im. l.ura^, in Leipzig crachisnen:

Oer AtlHiiarataat, Eine ftristotelieelie

Schrift Deutsch tob TUMm Brd«*«. M. L«0.
Kortx, Oberltthrer, £da«r4, Uriechi-

»fh.-n I'liuu<räbuch xiir Fonnenlehre
uii'l .Sviitax. M. 81«.

Ti'jrheol.rtclitiiiijf u. Tierliebimbepei
derulta-ii (iriechun. Vortrag. U. —Äl.

l>i« SiiricliwörtenMmiälang des
Maxiiinis l'laiiiKleji erMntert. M. 1.S0.

BliscfUi'ii zu Pltitsrchs vltae und
AiMii>litlici,'iii«t«. M. 1.—

.

u. Dir. Emst PrlCMsdorff, Urie-
<liis<lie SifiiiljfrsauB. 4 A. IL'iM.

Mollinana. Fr.» Itätaet d<n Daseins.
U. 1.50.

Sohwan» Dr.phil. P., Rastedes Woilan-
knltiiR in der «ciTMiwwt. M. 1.—

.

ANZEIGEN.
Tu K. ». KrUgers Y«rlag (Alfred

Kriiger) Mpslf and Wlnbnrg ist

)'r-i<liifii>>ii

:

K I ii u'' r. K. W ., ( liin ljjM [,. Spr.i. h-

l' livi' tur Sr|iu|(-)i. Erster Teil: l'inr
i c V'" '"'"''

- ''"r /-VI' ihr lüliHi hr
l'ixsii. Zweites Heft: Si/nliu. Sechste
vii'liiirli licrii litii;t.- Aiitiaire, mit N,i<-li-

wiisiiiii,' il. f,^}«,!!!^. Jk-i^ipitilf, hr-iorirt

V..U W. l'öki'l. .S»!i|...ii J'r.'i^ t

Im Driirli |jfl'in<lpt aii li <lii' vl<>rlr
Aiidiii;!' 'It'K.ii-lhfii Werkes. 2ir>)/«r Je-«/.
z«-.<(-- ii-i'W Uber die DialehteL
l'oci

> - .'h . .1 i » 1 i'ktiache Syntax. Be-
Ki>r«e v.>ii w. l-ikct.

Anrli <iii- übrigen Hafte und das Ke-
gintor giiwi vnrriiti);.

lUyw Sc Mouer. Berlin, Marlt-

t,'rAl<SBBtr. 61 bieten an:

Basmeister, I). nkmal« r des klus> Alti;r-

tiiiiH. ;l JJUf. Lss^-ss. Ori^'.-UfzW.

Ou(»nge, irloflaarium mediae et iiitima»-

latiiiitali». £d. FsTia. 10 tuII. l^---'

- l»*«». l:t.'. . r
Forcellinf, lexioon. Ed. de Vit. li voll

PatSOW, HniulivilrtiTlturli lier :,'riiili.

S|.rarl,c. :.. Autt. 1.S41-07. HlOfbU.
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Rezrosionrn and An/.ei;;en.

Ernst Curtint, Die StadtfjesLhichte vou Athen.
(.Sfhiufs

)

Atif festerem Boden fiilileii wir nns im niiclistcn

Abschnitt, der die Z«it«n des Peisintrutos und

KteistiMiMB behandelt; die Verdienste der Tyranais

nm die Stadt werden in helles Lieht geeetat. Es
wird pezeifjt. wio der Tyrunn es verstand, die alte

Königaburg iu ein Tyranueion um/uwaiideln. wo-

bei er sieht (fintliche Pracht zu entfalten, sondern

der penSoKehe Vertreter der gaasen Stadt so
sf'iii liestrcltt war, und nur sidclie Pniclitwerke

iu Angritf nahm, die dem Uenieinwesen zur Ehre

gereichten. So entstanden die Bauten für den

Athenedieaii, das Helcatompedon aaf der Boi^,

daa Olympieinn. da-s Pytliion, so ferner rtenc Feste

des Dionyüoa und neue städtische Anlagen, so

insbesondere die neue Agura im südlichen Kera-

meikoB und beetiminte StraTaensüge f3r featliohe

Prozessionen. Was freiHeh den tbatsSchlichen

Weg de.s Pauathenäerzngs betrifft, so scheint mir

die von Curtina vorgetragene Ansieht uauieutlich

wegen der anhaltbaren Anaetning des Elenaiokm

nicht annehmbar m sein. Auch in i^aclien der

Enncakmnos »cheint das letzte Wort nocli nieht

gesprochen zu sein. — LHe von 1'eisij.trutos bo-

goanene Anlage des Neamarktes fand ihre Ana-

gentaltang durch die unter i1> i Verwalfuiig des

Kleisthenea Torgenommenen, durch die neue De-

mokratie notwendig gewordenen Neubauten, Ar-

ehontenhaos, llolee, Bnlenterion mit Metroon.

Auch der Bau eines featen Zosehanerrauma fttr

dramatische AoffÜhrnngen fiUlt aidion in diese

Zeit.

Der vierte Abschnitt behandelt die Zeiten dea

Themistokles nnd Kimon. Als dea ThemittoUea

Han])tverdienst aiD Athen wird von (^iirtitis be-

zeichuet, dal's er snerat wirklich erkannt iiat, dalk

auf der Peiraiensbalbinsel die Zukunft der Stadt

bemhe, and daTs er sehen mit aller Uaeht darauf

hingewirkt hat. sie iu eine Festung zu verwandeln.

Scharfsinnig wird als des Themistokles wahrer

Plau nachgewiesen, die neue nach Hippodatuos'

Plänen angelegte P^iraiensstadt inr Hanplatadt m
maclieu, ein Plan, der nielit nur aiif heftigen

Widerstand der Altathcner stiel's, sondern auch

dadurch rereitclt wurde, dals Athen sich zum
Sehats gegen Sparta nnd Theben xaaeh mit mner
neuen Schntzmaner zu umgeben genötigt war.

Nun konnte von einer Verlegung der Stadt nieht

meiir die Rede sein uud uuu entschlolk mau sich,

die Oberw nnd Unterstadt dnreh Manerat^ an

einer Gesamtfestnng an Terbinden. Diese Not-

wendigkeit üahen auch Regner der Politik des

Themistoklüs wie Anstidcs und Kimon ein, und

nnier grolkera Widerstand der KonserratiTen

wurde unter laugen Parteikumpfen dieses weit-

l&n6ge Befestigungswerk allmählich an Ende ge>
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tSbxi. *Die Doppelitadt mit den Manenehenkeln,

gagt C, war ein KomproinUs zwischen zwei ent-

gegengesetzten Zielpnnkff'n der Politik, ein Aus-

gleich, welchen wir, wenn man nur die Vertei-

dignngaftlri^CMt d«r Stadt ins Auge fafti, ali

miieil bleihenden iSchnden ansehen müssen.' —
Sehr eingehcud ist dann die BauthiUigkeit des

Kimoo in Athen behandelt. Wir müssen un«,

um melit zu weitilnfig zn werden, venagmi, aaf

diese einzugehen, ebenso auf die Glaoneit Athens

im Zeitalter von I'erikles bis Lykurgos, deren

Ihirätelluug zugleich den Olauzpunkt des Buches

bildet. Es feigen noefa die bellenistisehe nnd die

röiui^clit' Periode osd die Zeiten nach Pnnsanias.

<«era*le7.u mit Spaniinng verfolgt man <liese vor-

trefflichen Darstellungen, in denen der Verfasser

mit aonveriner Bebemchung des Geeebiebtlieben

wie des Monumentalen bis in die kleinsten und

unscheinbarsten Aiihaltspmikte hinein, mit Hilfe

eines so vielfach lückenhaften Matehals die ver-

sduedenen Stadien dee Lebens dieser wonderbaren

Stadt in seinem wechselnden Anf- und AliHteigeu

an uns voHiberziehen läCst. nm iiaoli kurzer l'ni-

schau über die Zeiten des Mittelalters mit dem
erfrenliehen Bilde m tefalieften, d« d«t neve
Athen ah neuer Mittelpunkt wetteifernder Geiates-

thätigkeit aller Kulturvölker, als neue Hochschule

der gebildeten Welt bietet.

fieeondera wobltbnend berObrt die gerechte

Wfiidigang des Wertes^ des Pansauias. Wohl
werden seine schwachen Seiten, seine rngoschick-

lichkeit lind Uubeholfeuheit, sein gebuchtes Alt-

griechisch, nein EUektioinnns nnd geflissentliches

Übergeben alles dessen, was eeiaer Geecbnmobs-
richtniig nnd seineu Sympathieen widerstreitet,

nicht zu beschönigen gesucht, über doch sein

Charaicter nidit vwdäcbtigt, u&d der unschätzbare

\Vert, den sein Werk nns bat, in vollem

Malse anerkannt. Freilich weichen meine An-
sichten über die Reihenfolge der I'eriegese des

Paosanios, soweit sie den Markt und die sogen.

EüBeaknmoaepiiode betreflini, Ton Cnriana wesent-

Uob ab. Ich würde aber kein Gewicht darauf

legen, dafs er .sie nicht lltrüeksi(llt^^'t dcMin

er geht anf Kontroversen überljiiu])t sehr wonig

ein —, wenn ni^t neuerdings durch DOrpfelds

Entdeckung einer Tirunnenanlage an der iStelle,

wo nach meiner Aunicht <iie Knneakninos des

Pansauias anzusetzen ist, neue Anssicht dafür vor-

banden würe, dafs diejenigen recht behalten,

welche die 'lOuneakrunosepisode' nicht als Episode,

sondern als ein in die fortlaufende Stadtwandernng

sich einreihendes Glied der Beschreibung be-

trachten. FrMlieh rnnfs dann, wenn wth dies

bestätigt, das von Pausanias erwähnte alte

Odeion etwa an Stelle des späteren Odeion des

Herodee Attikns, uui:>seu die Heiligtümer des He-

phaiatoe, des EuiyiakeB, der Aphrodite Urania und

des Herakles in Melite anf den TheseionbQgel

versetzt, und mufs dieser als K'olonos agoraios

anerkannt werden, was auch aus anderen oben

angedenteien GrOnden fast nnabweislich notwendig

ist, nnd wozu schliefslich aaeh der Umstand
nötigt, dafs. wenn Kolonos agoraios die Anhöhe

östlich vom Markt am Nordtuls der Akropolis

iribe, auf diesen Baum, nadi Cartins* Anaotanag,

so viele Heit%[tlimar nud sonstige öffentliche An-
Ingen zusammenkümen, dafs sie keinen Kaum
mehr hätten. leb riUlle nur anf: am Westubhang

dieser Anh5be von Nord nach 8Bd Attaloseto«,

Heros Jatros, (Curtins versetzt sogar noeh die

Poikilo hierher), Theseion, Aiiakeion, die beide

ziemlich viel Raum einuahmeo, kaum 140 m öst-

lich von der Westfront der Attaloertoa der grofiie '

Nenmarkt vom Thor der Atiiena Ardiegntb Ins
^

zutn Windetiirni, nördlieh von diesem Neumarkt
das Gymnasium uud die Bibliothek Hadrians, süd-

Hdi das nene — dritte — Prytaneion und da-

zwischen hinein nun noch anfser dein fizierbaren

Ptnleniaioii jeue obeugeuannteu Hcili^jtiiiner des

Herakles, der Aphrodite, des Eurjsakes and des !

Hephaistos, ich glaube, man wird bei ehieai BUek
anf die Karte sngeben müssen, dafa dies alles anf

dem von Curtins dafür angeiiouHneniMi Kaum
keinen Platz fiudeu würde. Doch ich wollte mich

anf keine ESnselheiten einlassen, ich glaubte nur

darauf hinweisen za dfirfeo, daA auch Onrtins*
|

Aufstellungen nieht in allen Stücken unanfecht-

bar, ja dafs sie teilweise mit den Ilaumverhält-

Dissen unvereinbar sind nnd dafs auch entgegen*

stehende AMiehten dodi vielleieht etwas mehr
Berücksichtigung verdient hätten, zumal wenn

sieh aus ihnen ein ununterbrochener Zusammen-

hang der Beschreibung des Pausanias ergiebt,

dessen topographische Reiben sich flberall als

richtig erweisen, wo mau ihren Faden wirklich

gefunden hat. Trotz alledem bleibt die Stadt-

geschichte Athens von Curtins ein Buch, zu dem

man der archäologischen Wissensehafi GlBck

wünschen uud auf das sie stolz sein darf, ein

Buch, welilies tiet->ti' < «elelirsamkeit und reichstes

Wissen ni unniutigstem Gewände, in hoher for-

maler Vollendung bietet, in welchem zu lesen ein

wahrer Genufs ist.

Calw. P. Woiisiekar.
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WOli Mttller. Die UmsogelnnK Afrikas dnrrli '

pköniziscbe Schiffer ums Jahr 60U v. Chr.

III, ISI 8. Batheno«, Babeniieiu Qeb. 8 UK

Das Boeh «nobien bei Max ßabennen in

Ratlienow, tragt aber keine Jahresziihl. Hoffeut-

lich ist <lies nur eiu Versehen, nicht tlio Naeh-

ahmaug einer bei Ma»ikverlegern ätüuüigeu l ii-

ritte. Der lobalt tat bSchat sorgfilltig. ObenEeugend

und nrnfosaend. Uerodots Bericht wie die Än-

aichten der Oelehrtcu wcnled iM Sjiroelien. Alle

Umstäode der Fabrt selber, ihre Geächwiudigkeit,

dift Winde und Meeraaströmongen , die N'abmngs-

mittel, die Eingeborenen, der Sonnenstand, alles

wird geprüft, nm die Möglichkeit; der Fahrt fe>t-
]

Kastellen. Auch waa tot der Fahrt liegt nad sie

Teratandlicb maobt, die Art des Neebo, die See-

t3ditigk«t der Pbönisier, die BeiaelnBt des Alter-

tums, die geplanten Folgen der Fahrt, anch dies«?

treibenden Ursachen oder fördernden Umstände

kommen zur Sprache. Ans alledem gewinnt der

Vert dM ReanUftt, dftb die Fkbrt wirkUeb ge-

macht sei. Er schlielst das Bnch mit den .-Xu-

merkungen, welche zu seiner Darstellnog die

Quellen angeben.

Dafii die Fahrt möglich war, bewMst der

Vert klar; dafs sie wirklich geschah, sagt

Herodot ausdrücklich. Also glauben anch wir

den Ik'sultateu, zu denen der Veif. kommt. Aber

wir glauben nicht, dafii alle daran glanben

Warden. Uiu die Fahrt nioglich zu machen,

mnfsten recht viele glückliche Umstünde zusammen-

treffen. Stürme und •Strömungen, Hunger und

Dmst, Klippen nnd Untiefen, Krankheit der Leute

nnd Feindseligkeit der Eingeborenen, alle diese

(«cfnhren raufsten mit erstaunlichem Glücke ver-

mieden oder überwunden werden. Wenn jemand

dai i&r nnwahxaebmnUeb hält, iat er nicht m
widerlegen oder zu tadeln. Auch wir würden

milstranen, wenn nicht Herodot deutlich spräche.

Wer aber auch Herodot Naciiricht anzweifelt,

dem iat nnd bleibt die Fahrt eine nnwahnidiein-

Uebe, hfiehitena eine allenfalls mrigliche, keines-

falls aber eine als wirklich festatehende l'nter-

nebmung. Und dabei wird es vermutlich so lauge

bleiben, ble uns einmal die Entdeokung dnar

neuen Quelle öberrascht, wenn auch Männer wie

A. r. Humboldt, L'. Pentzel, K. Kitter an die

*bobe naattsche That' der Phönizier glauben.

Einige Biuaelbeiten mögen noch cor Sprache

kommen. S. 19. Der Hinweis auf unsere modernen

'engberxigcn Bierbankspolitiker" stört den ohjek-

tiven Ton der klaren und tüchtigen Beweisführung,

wihzend derYerf. gerade die Eotdeekongi&hrten

und Kolonisationen späterer und acnecicr Zeiten

trefflich zur Vergleichung und Klärung ausgebeutet

hat. — ä. 26. Ist nicht die Gründung von Gadir

«wabrseheinlieh scfaon unts Jahr 1100* zn fr&h

angesetzt? Wenn aus Homer, der nur Sidou. uieht

Tvriis kennt, der weder das tyrisclie Karthago

noch den tjrrischeu Melkart, weder die Säulen

des Hercules noch die fische Kolonie TarteMoa

erwähnt, richtig geschlossen ist, dafs die Sidooier

niclit über Sizilien nnd Italien hinausgefahren

sind, wenn weiter richtig berechnet ist, dafs die

Sidon abtSenMlen Tyrier etwa 1 100 ihre Fahrten

begannen, Karthago aber erat 825 grfiudeten, dann

ist schwerlich Gadir schon .300 .lahre vor Kar-

thago gegründet worden. — S. 35 u. &1. Hipparch

wird erat richtig in die 'Slitte des zweiten Jahr»

hunderte v. Okr.\ dann ungenau 'um 200 Chr.*

angesetzt. Seine naidiweislichen Heobaclitnngen

reichen von ItiU bi» 126 v. Chr. — 8. 03. Aristarch

hat das heliocentriscbe Weltsystem freilich 'auf-

gestellt', aber wohl nur als flypothese- Von Be-
weisen oder Heobachtungen ist. soviel R*'f. weiA,

keine Rede. .Man kaun den Griechen nur sehr

uneigentlicb als den Copemicas des Altertums

bOMichBisn. — & 75. Die Fahrtgesehwindigfceit

der alten Schiffe ist von Alsmann, Kopecky,

Bränsing neuerdings eingehend und übereinstim-

mend festgestellt. Man darf 8 Knoten in der

Stunde als die Leistung der alten Sehiflb ansehen.

Vgl. des Ref. Bericht über Mals, Gewicht etc. in

I. T. Müllers Jahresber. über die Fortsehr. d. kl.

A.-W. 1892 III, S. 83. Die unzweideutigste Stelle,

wie Alkmann entdeckte, steht bei lAt. XLT 41.

Diesen kleinen Aiisste!hing(>n, welche obeucin

das WcM-ntliche der .Vrheit kaum beriihrcn. stehen

eine Reihe anderer neuer und gut begründeter

Punkte gegenüber. 8. Die Fahrt geschah am
Knde der Regierung des Necbo. — S. 38. Aus-

gangsort der Fahrt war .ifvxdc Xtftiiv (Kosseir).

— S. 41. Die kühnen phöuizischen Seefahrer

stammten ans dem Nildelta. — 8. 66. Die Fahrt

begann Ende Oktober oiler November. — S. 72.

Die aJisgesandten Schiffe waren schwerlich ynv^.ot

oder {(jii^^tc, sondern wahrscheinlich fit^'i^xöv-

t9Q0t, — 8. 78. Der ofrec den die Phönisier

mitnahmen, war schwerfidi Duzrah, Roggen,

Hafer, Keis oder Mais, sondern am wahrschein-

lichsten Weizen oder allenfalls Speit oder Gerste.

— S. 86. Aus der Art des iittog nnd dem Charakter

des Bodens oder Klimas crgit^ht si( h, dafs die

Phönizier weder zwischen den Wemlei! noch an

j
deu wü.sten w^estlicheu Küstenstrichen der Sahara

' und Kakhari ihre Saat auswarfen. Ycrmntlich
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meten »ie zuerst im Westen des Kaplandes (Jnni)

und ernteten 5— G Monate später (Novenilier).

zum zweiten Male in Marocco (December), am
naeb 6 Moiuiten vrisdcr m «niteo (Jaai). — S. 89.

Das Wort (ff}iv6n(t)(>oy scheint bei IIerodo6 meht
'Herbst', sondern 'Saatzeit' zu lieil'»-!).

Die ganze Arbeit ist friäcli und warm ge-

•ehrieben; man liest sie mit Spanoong imd Genafs,

lu den Citatea ht No. 275 Anab. VI 2, 2 in 4, 3

sn korrigieren.

iierlin. Max C. F. Schmidt

Oeor^ns Andregen, lic im] icibus ^fediceis an-

0 Ali uro Taciti. WisscD&chafllicbe Beilage zum
Programm des Askanfscbem Qyranasiams. (htern

1892. 21 S. 4". Berlin, H. Gaertncr. 1 JL

t. Coroeliiu laeitai, erklärt von Karl Nipperdey.
I. Band. Ab exceran dfvi Angosti I— VI. 9. ver-

bcssertc Anfla^e, liL'>ori.'t von Georg Andrescn.
Berlin, Weidmannsche Jiucbbandlong. 1892.

480 8. 80. 8 J[

F.Cornelias Tacitai» erkUrt von Karl Xi]ipor<1«'v.

II. Band. Ah oxcessn divi Augasti XI—XVI.
5. varben. Auflage, besorgt tob Georg Andresev.
Daselbst 1892. 330 3. 8«. 9,70

Nachdem ilnrcli I?jiiter und Ritter die heidi-n

Mediceischen Handschriften des Tacitns genau

aniersnoht worden waren, hätte man glauben

aoUen, dals bei einer noabraaKgen Yergleiobung

meh höchstens eine dürftige Nachlese ergeben

werde. Und doch ist dem nicht so gewesen.

Vielmehr bat Audreseu, der die beiden Hand»

sehriften im Norember and Dezember 1890 gmiaa

eingesehen hat und Ober den Erfolg setner TbStig-

keit im vorhanden Programm berichtet, noch

recht beachtenswerte Resultate so Tage gefördert

Er hak einerseits eine ganae Amahl Angaben von

Bittter «nd Ritt*M- als ungenan nachgcwies-Mi.

anderseits gefunden, dal's den Lesungen vou ilitler,

selbst denen, die mit einem aasdrüekliohen sie

beaeiehnet sind, viel&nh nicht an trauen ist, nnd

vielmehr vor iliin R:iiter das Richtige gtsehen

hatte. Namentlich über haben beide die znlil-

reicheu Korrekturen, die vou den Schreibern selbst

herrtthreo, aieht hinraiebend beachtet; garada in

dieser llinsiolit hat sich der Verf. ganz besondere

Verdienste erworben und an zalilreichon Stellen

zuerst die wirkliche Überlieferang festgestellt.

Alisa bisher Gesagte gilt im allgemeinen f&r beide

Hand.sL'hriften. doch ist bei dem aweiten Mciliccns

die Ausl)eute iinnierhin eine wesentlich grülVere

gewesen. .Jetzt kann mau endlich sagmi, dals

— abgesehen von einigen wenigen Stellen, bei

denen aneb Andresen die Lesart als ansicher he-

zeichnet — endgpQltig bekannt ist, was die beiden

Handschriften in jedem Falle wirklich bieten.

Von Lesart'eu, die auf diese Weise neu ge-

wonnen oder sieher gestellt sind, bebe ich als

besonders bemerkenswert heraus I 46. 7 lonaa

experientia statt loiiffae ej-pfrientiae, II 13, 11

iiitendit statt incendit, IV 37, 14 per onuui

provinda» statt omnU per protnueiott XI 88i 1*2

»ttper statt snpra, XII II rUenlnV* statt

clieiitt'l i'x, XIII .')7, 8 vtnfitii statt remedio

(vulg. reinediut uiii), XVI '66, '6 Inbantem statt

labeutem. Weiterhin finden eine Aniahl Kon-

jekturen direkt oder indirekt ihre Bestütignng

durch die Überlieferung, so VI 1, \^ couqmrerenl,

VI '21, 1(> ucctpieiif, XII l:b, 3 dum quae re»

formt, XIV 3, 12 mefwbat, XV 58, 18 inanem ad

spriii, XV fi.'5, ilt'Iovi hin.

Ferner hat der Verf. auf ('»rund der festge-

stelltea Überlieferung eiae Anzahl eigener Kon«

jektoren mitgeteilt, von denen einige als gans

sicher zu bezeichnen sind, z. R. XIT 40, (> compo-

sitit et statt eomponiti rfi (am Rande steht ^t-t),

XV '26, 13 arlate et aus aelate» et (» ist in der

Handsohrift gestrichen), XV 29, 24 mvlieri Sa-
tria ans mnlieris Alria, XV 49, 15 contumeliam

nltam ans cotUiiinflias hi ist gestrichen).

Sehr ansprechend sind auch die Vermutungen

XII 14, 12 obvätf XII 50, 7 atnue kirnt et parum
provUi commeatut, XIII 3I| 12 et «dtMt^ XVI 22, 6
profpera priticipig »pfrnt't.

Überhaupt wird man wohl in den meisten

Füllen in der Lage sein, den Ansehannngen des

Verf. bcizn]iflichteu. In einigen freilich habe ich

mich dazu nicht entsc)ilier<<en können. So ist es

mir doch sehr zweifelhaft, ob IV 40, 20 der Aus-

draek qni t« iuvitum perrumpmi möglich nnd der
(iedanko ('die durch deinen Eutschlnfs, römischer

Ritter zu bleiben, um dich gezogenen Grenzen

durchbrechen*) dem Zusummeubang entsprechend

ist. Sollte nieht, da die Dberliefemng in der

That auf den Accnsativ iuritun, fiilirt. ad vor te

einzuschieben sein? Kbensowenig halte ich es

für möglich, dals XV 23, 7 lemplum j'ecunditatU

in ihnlidiem Sinne wie ara adoptioui» einen

Tempel zur Erinnerung an die ferinulilds badentet,

zumal da Ft-rniitlilas als (iöttin nicht nnr hier,

tiondcru auch aul' Münzen vorkommt, vgl. Roschers

mythologisches Lexikon I 1472 f. Sehlielsliefa

XV 50, 20 ist wohl zuzugeben, dafs der Ausdruck

iupitnilalis cupido etwas Befremdliches h.it, und

ineoluinitatu ganz augemesseu wäre. Aber

einnrseita wird die Ändemng dareh die Sehrift-

sflge der Handschrift doch an wenig nntentStst,
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aadeneits liftt sich der Amdraek vtpimHaB doeh

auch dann anwenden, wenn dius Vergdieil gur

nicht stattgefunden hat, iupuniiati» cupido ift dann

d«r Wunsch (fiberhaupt) nicht bestraft xa werden,

d. h. ao viel wie die Fnreht Tor der Sinfe. Der

Dmok ist. soviel ich naineiitlicli auch lieim Nncli-

ehlagen der vielen Üitate gesehen habe, dorohans

komkt.
Unmittellwr nuh dem eben besprochenen

Profiramm sind heido Bünde drr Xippcrdpysohen

Tacitu»nn8gabe in neuen, von Andre seu bear-

beiteten Änäiigeo erschienen. Im ersten Bande,

den Andresen schon snm dritten Male heransgiebt,

hat weniger Anlafs zu weitgehenden V( r"in<leningen

vorgelegen. Der Text ist au reichlich 20 iStelleu

geändert worden: ieili hat disB die neue Yer»

gleichung der Handschrift YeranlaBraog gegeben,

teils siuil selion hekannto I/e»*arteii ans ihr ein-

gesetst worden, teils haben fremde und eigene

Konjektann Airfhiihiiie geftmdeii. Flast Qbendl

wird man dem Henuisoreber beistimmen können,

Z. B. wenn I (ill die Wurfe IftutiiCM cj^tssr ul ml-

vtjrerat reportat ausgeklammert werden, oder wenn

.IV 16 qnoiiiam statt quod wieder eingeeetst wird,

oder wenn VI 38 e»t hinter dantiKiln.^ wieder be-

seitigt wird. Ferner ist dreimal (1 K», III 18,

IV' i4) <lio Namensfurm Julius Anloiivu mit

Beeht aufgenommen worden. ßegrBndet iat es

ancb, wenn II 61) der Herau^igeher, weil mit

(xlenios eine Seit« der Handschrift schliefst, simiia

vor militum einschiebt. Dafür spricht auch noch

der Umstand, dafs an den PaTallebtellen aadia

vor dem abhäugigen (ieuctiv steht. Übrigcus

hat diese Stell nug schon Horaeus, studia critica

iS. Üb vorgeschiugeu. Beachtenswert feruer, weuu-

gleieh nieht swingeud, erscheint mir die Konjektur

II 52 itmgertiitur. Dagegen kann ich mich

II 8, wo zuzn<»eheu iyt, d.ifs der Ausdruck <r/<M«(>

AiHi«iae rdicla laeco amne zwar uugewühulieh, al>er

doch mdgHeh ist, mit der Streichnng Ton trunxjw-

Mif< ntehi befireanden. Denn es ist doch ohne

weiteres klar, dafs es sich im vorliegenden Zu-

saumeuhaug nur auf das Übersetzeu zu lächiffe

besiehen kann. NatBrlich ist mit Sejffisrt et ein-

zuschieben. Ebenso kann ich mich II .')4 immer

uoch nicht eut^cblielseu (vgl. in dieser Wochen-

schrift löbü, 47, 1292), mit Heraeus exitium iu

eintum xa andern, nnd zwar um so weniger, ab

auch Sali. Gat. 95, ti an dem flberlifrfitrteu ttiiium

vitae festzuhalten sein wird.

In der Eiuleituug 8. iü ist die wichtige, läliU

tarSiffiBnilichte Inschrift verwertet worden, durch

die einerseita Publins ab Vcraame definitar fest-
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gestellt, anderseits die Thatsacbo bekannt wird,

dal's Tacitns l'rokousul von .\sien gewesen ist.

Auch der Kommentar ist überall aufs gewissen-

hafteste durchgesehen wcsden; der Herausgeber

bat manche Anmerknngen gestrichen, anderen

eine andere Fassung gegeben, nicht wenige nen

binzugefligt. Namentlich hinsichtlich der saeh-

Uehoi ErklSrnng sind nieht unhedeatende Än-

derungen Torgenotnmon worden und zwar aof

<irund der Knokcschen l ntersuchungen. Der

Heransgeber befurchtet zwar, dais viele dies

nicht billigen werden. Ich gestehe jedoch gern,

dafs ich zu diesen nicht gehöre, sonderu dals, so-

weit mau iiherlianpt über derartii^e l'ragen ohne

LokaUkcuntuisse urteilen kann, Kuoke^ Darlegungen

immer einen sehr gflnstigen Eindruck auf mich

gemacht haben.

Zum Sehhil's sei es erlaubt, auf ein paar An-

merkungen aufmerksam zu machen, au denen

Indemngen noch angezeigt zu sein seheinen.

1 4 hat Jlfffrfbant nicht dieselbe Bedeutung, wie

iiu ilei! angeführten Stellen, sondern heilst wohl

'sie erörterten die bevorstehendeu Herren liiu und

her\ d. b. sie erOrterten ihre Tersohiedenen Eigen-

schaften. Dafür spricht namentlich der Umstand,

dafs dies in den gleich folgenden Zeilen geschieht.

Aus der zu Zeile 12 desselben Kapitels citierten

Stelle ans Snet. Tib. (i geht nieht hervor, daA

Tiberius erst seit dem Tode seines Vuter> ira

Hanse des Augustus erzogen worden i>t. Was
dort erzählt wird, bezieht sich auf seiue früheste

Kindheit, als Livia nooh mit Glandins Nero ver-

heiratet war. Ebensowenig geht das daraus her-

vor, dafs er seinem Vater die Leichenrede gehalten

hat. Auch Teter, röm. Gesch. III, ä. 139 nimmt

direkt an, da& Tiberins mit Livia ins Hans des

.\ngustns gekommen sei. I 11 ist centuriouatug

nidit ligentüch t'enturioueu wähl, sondern t'en-

turiuueure Vision, denu es heilst ausdrücklich,

duls, wer sieh branehbar erwiesen hatte, retitubat

onlinein, nnd Dur an die Stelle der Schlecht-

bewährten nene 'gewählt' wurden. 1 ,^i8. Da
Utt um in den grol'sen Werken als Fragepartikel

nieht vorkommt, wird es wohl ab Pronomen sn

fassen sein. Daför möchte ich auch die That-

sachc geltend machen, dals pntfraleal unmittelbar

dahinter steht. Dos erste, durch keine Partikel

eiugeleitete Glied der Doppelfrage bilden dann

die Worte quod roncpit. I GO. ^Vegen

der fossa Drusiana möchte anf die ausrührliehere

Aumerkung zu II 6 verwiesen, bez. beide zu-

sammengearbeitet werden. IV 1 kann oLttgen«

nnd arminatcr seihr woU anf anünii« besogen

11. Januar. WüCHK.NSCHKin' FÜR KLAS.Sl.StHK l'HliiOIXXHE. 18®.% No. 2.
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W6rden, vgl. Sali. Ciit. 5, 4 animua cuhis

rei htliet KivmUitor ar disniiiiiilntor. IV .S4 ist zu

vieiiwracU uiclit eoa za ergänzen, huiidern qnorum

m gtaUu ut gemeummM Objekt sn eowpoaneriut

und memoravit. Einzelne .\ninerlnMlg0D können

als entlielirlicli gestrirlien werden, so I \'.\ zu

tiiaculam uder 1 i'6 xu cvusciü. An auder<iu

Stollen ermiAt man dagegen nngern eine Be-

merkung, z. B. I 5 zn podri in dem Sinne von

'im Ik'sitze sein", vi^l. Hist. IV .!,"), Aiiu. II \L
äall. Jug. 13, Ii, H:ihti zu Cieeru pro lioäcto § 70;

ebenso T 58 kn tui copia, vgl. XI 3, oder Ifl 77

zu i'nioti im aktiven Siose nne Verweisung auf

IT JT, Oller III 77 zu f.r lulima auticiliu eine

solche auf II 27, oder IV U eine Bemerkung über

Attns Glanmis.

W'eseutUcli mehr Unigestaltnngen hat die nene

Aufl;i^e lies 7\veit«n ßiindcs erfahren, waH s'ob

schon daraus erklärt, dala seit dem Erücheineu

der vierten 13 Jakre Tentrieken sind. Im Text

etnd an mnd 90 Btollen andere Lesarten auf-

genommen worden, von denen etwii der vierte

Teil auf der neuen Vergleichuog des Mediceus

bembt. Anok sonst ist nicht selten xnr hand-

schriftlichen Üherliefernng zurückgekehrt worden,

wie mir scheint, ülieriill mit vollem Hecht, z. B.

Xi 9 laciuui, XU 20 Arne, XIII 1 puratta, XV H
und 17 Parto und Voloffaed. ZweiMbaft ist mir

nnr, ob .W 18 »uttentarH wirMieh eine befriedi-

genile Ktklür\iu<T zuläl'st.

Au anderen Stellen >,m\ Konjekturen teils

älteren, toOs jüngeren Lr-sprungü aufgenommen

winden. leb hebe hervor XII 2 ßliam statt

faiinliimi (Acidalius), XIII 35 iniinia raitirwitm

(Bötticber), XIII 3U tuHu (Lipsins), XIII 40 pro-

duetkr« «amu mulro (Agricoln), XIV 33 hbörum
(Lipsins), XIT, 4» ereeptU (Piohena), XV 12

ospicerehtr (Lipsins), XVI '.'O Imr^' (Aeidalins)

Von den eigenen Konjekturen des Herans-

gebers scheint mir besonders beachtlich zn sein

XI 29 die Streieknng von «< vor «o/wm, femer

XII 9 Mumiiüitm statt Meiutniuia. audi XV 3.^

quin inter libertos, das sieh enger au die Uber-

liefemug anschliel'at , als Halms quin eum intrr

Ubtvio», obwohl tibertaa sieh immerhin weit von

ihr entfernt. Da.M.s( ll)e Bedenken habe ich bei

XV 54 par<ni inl»! ilipif, das dem Sinn nach

nicht übel ist. XIII 27 ist uhue weiteres zuzu-

geben, daia amitat ohne jeden Znsata ziemlich

hart ist. Ob aber freilieh />oiintine Xfrotiis ein-

xuscbieben ist, kann zweitV-lliuft sein, da dieselben

Worte eben erst kurz vorher im ID. Kapitel da-

gewesen sind. Vielleicht genügt die Andemng

von amitat 10 Itomitiae. Für unbegründet dagegen

halte ich es, wenn XIII ;U collet/avi in eo ma-

gittriitu juisae iu in eodem inayiatratu geändert

wird. An der angefahrten Stolle III 31 ist u/«m

nötig, nm die Gleichmäfsigkeit zum Ausdruck m
bringen, is wäre dort ganz undenkbar. Aber an

unserer Stelle geacbiebt das in ausreichender

Weise dnrch toUego. Aneh XV 63 ist die Äu-
ilcriin«,' von umore in timore au sich nicht übel«

aber sehwerlicli notwendig. Warum soll man
nicht sagen küuneu ^zugleich aus Liebe, damit

nicht die von ihm hei Ts geliebte Gattin nach
seinem Tode Kränkungen ausgesetst wSre'? Wenn
ferner der IIerau>*^eber XVI 14 zn eamtjue caunovt

muhit exiliu ea»e bemerkt, dieser Ausdruck wäre

nnr cnlissig, wenn nm stott eamam dastSade, ao

geht er von der Voraufwetzung ans, dafs e»se hier

mit ilcni dniipclten Dativ konstruiert sein müsse

(gereiche vielen znm Verderben'). Aber das xsi

wohl nicht nötig: eam ist gar nicht Attribut sn
ciiUMiiii, sondern die Worte heifsen 'und dies sei

für viele die Ursache'. Dann häii^t rj-iiio voll

dieser g.iiizeu iiedensart ab. Deshalb ist das

allerdings sehr nahe liegende Mn'<tt niobt richtig.

Wie der Text, so haben auch die Anmerkungen
eine griindlidie Hevision erfahren: fast auf jeder

Seite finden sich umgeänderte oder neu hinzu-

gcftigte. Diese £ndernugeu gründen sieh vielfiMdi

auf die Inschriften, nicht selten werden nen«
Parallclstel'en zur Erläuterung herangezogen, teils

aus Tacitus selbst, teils aas anderen SchriftHtellern,

besonders Veigil. Anch hier möge es gestattet

sein, ein paar gelegentliche Bemerkungen anan-

knüpfen. Zu iuciimi XI !• ist besser ZU vergleichen

Sali. Jug. 11, 5 iacU oportere omum reaeiiuli.

XII 10 ist die Erkttnmg, wonach regum in der

Bedentang *9kt Könige' sn obtide» und zngleieh

als Genetiv des Hesitzers zu IUhtos konstruiert

wird, kaum zulä.ssig. Vielmehr gehört oimJea als

.\ttribut, rtgniH als Genetiv des Besitzern zu

liberoM^ also etwa ^ergeifselto KSnigskinder*.

Etwas umständlich erscheint mir XII 40 der

Versuch, auela el /uma als Nominativ zu

fassen und in den folgenden Worten ein Anako-

Inth anzunehmen. Die Konstruktion ist eine viel

einfachere, wenn man zn aueta Mginst aäwrmt

UpioDi» puijun und eiun rei fuma als Ablativ falst.

zu dem dann ttlu auffente parallel steht. Der

Ansdmek ist dann derselbe, wie Agr. 39 rentm

cnraiini nnlla vtrborum iaetontia owe<um, Ann.

XIV ,'»8 /nifc iiioir f'iimas crfthntimn otio ntiof-

bantur oder noch entüprecheuder Uist. III (il

tatgendo rumoribut virtutm eopiatqu* hotUum.
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Xn S9 ni ttudio filge hinm 8dl. Jag. 6*2, 9
taedio rernm fuivt-rsarum, ebentvO XIV 54 TO cedft

Sali. hht. hnfr. < (H. I 4 /(/i/i^«' Uli in mpieutinm

cwerat. Wenn XU 62 eiue üemerkung zu icmtnt

Bberhanpi nStig iit, dann itt

ans Georges, Lexikon der lat. Wortfimnan 8. 330.

Drasden-Nenatadt. Theadar Optti.

M. Annaei Itaeam d« Bello civili libri decem
G. Steinbanl altontnqae copiU nsos i«c. C. Hoaias.
Up«.» Teobner. 1898. XXXIY, S74 8. 3,60 JL

Wie vreiiig niiin sich in der neuesten Zeit mit

Lncan beHcliiifti<rt hat, geht daniiis hervor, dafs

die snletzt enscliieueue brauchbare Ausgabe »cbon

Ober aeehzig Jahre alt ist. Mit wtrklieher Fkrende

wird daher die philologiache Welt diese Teabne-

riauu hegri3(sen. zumal rlio Atisj^abe auf sorg-

faltiger Vorbereitung beruht, und dem ileraosgebor

tBehtige Yontodien an Gebote standen. Es ist

Steiuharts Verdienst, den Montejiessuliiiuis (H 113)

saec. IX—X al« die l>pste Iis. irkainil zu haben.

Die Ausgaben vou Weber stüticteu sieb auf die

Vossiani, während die neoeste englisehe fiberhaupt

keinen Anspruch auf kritiaeben Wert erbebau

kann.*) Steinhart war es antli, der eine neue

Aufgabe des veraachlüssigteu Dichters besorgen

wollte, aber, wie seine Nadifolger Genthe nud

Westerliurg, durch den Tod daran verhindert

wurde. Die Kollcktaneen Steinliurti, namentlich

die sorgilUtigen Kolluiioueu der Hauptbss. erhielt

Hosins doreh Usener, der ihm aneb eigene Kolla-

tionen znr Verfiignng stollte. Somit war eine

sehr tiiehtige Basis geschaffen, auf welcher H.

Dua weiterbttueu konute, und dod hat er iu sehr

soUder Weise getban.

Vor allem waren für die neue Ausgabe die

Hh9. 7u beriicksichtigcn, welche die Subskription

trugen 't'uulus Coostaulinopolitauus emeuduvi mea

maoQ sohia*, da sie, aneb niebt mit Ansnabroe dar

Fklimpsestblätter, die älteste Redaktion des Werkes

vorstellen. Das waren Vossianus II (X Villi f.

63^, Parisinas 7502 uod ÜaasellaDos Ms. Poet.

Ibl. 5 neben dam Montepeasnlanns. Nnr dar

letztere giebt allerdings nach den Uutersaehnogeu

Stainbarts die Redaktion des Paulus getreu wieder:

er ist in Frankreich aaec. IX—X geifchriebeu.

Der Sehrnber dieser Hs. scheint wenig von dem
TCFstauden zn haben, was er schrieb und ziihllose

Versehen lawsen anf eine Vorlage in rneialen

schlielÄen. Jedenfalla hat er sich gauz frei vou

•) ed. a B. HttOdas, 1887.

absiebtlieher Interpolation gehalten nnd so giebt

er seine Vorlage fast genau wieder, wenn man

von den zahlreichen Versehen absieht. Mit M
aufs engste verwandt ist ßeruenais 45 s. X, der

beinahe als zweiter Montepess. dienen kann. Beide

Hss. entstammen derselben Quelle. Ebenfalls von

groftero Werte ist der Text in der Scholienh».

Bemensiä 370 s. X, der auch auf die Vorlage vou

M znnickgeht. Ans diesen 3 Hss. iSfst sidt der

Arehetypub grofsenteils wieder herstellen. Die in

ihnen vorhandeueu abweichenden Lesarten deuten

auf zeitige Verwirrung im Texte Lucaus bin.

JedenfiUls waren sie sebon in dar Vorlage snm
Teil als übergeschriebene Glossen enthalten ond

es war daher die Aufgabe des Hpr:l^^gebe^<, genau

zu untersuchen, was Paulus lui den bctreftendeu

Orten geschrieben hat. Er bat ToIIstandig reebt,

(lafs er zumeist den Spuren vou M folgt, da sieh

hier ohne Zweiftd die getreuesfo Wiedergalio der

Vorlage tiudet. Vou der anderen llandacbriften-

klasse besitzt allein Wert der Vossianns I (XIX

q. 51), die anderen Codices haben vielfach inter-

polierten Text und vermischen beide Hecensionen.

Merkwürdig ist die Subskription iu dem alten

Oemblaeensis ^Felidter Gaio Sohdastieo Bono

Primo Musiou'.*)

Die Palitnpsestblätter in Wien, Neapel nud

Rom haben wenig Wert, da sie zwischen den

beiden HandsebrifteDklaasen hu nnd ber scbwuikeo

und keiner entschieden folgen. Wenn nun aber

auch .M bei weitem den Vorzug verdient, so i-st

doch auch die uudere Klasse, uamentlich Vossia-

nns I heransnstehen. Horins hat die kritiseben

Noten verniii)ftigerwei.se so eingerichtet, dafs er

sicli bei der Heranziehung der Lesarten auf die

erste llandscbrifteuklasae, auf V und die Palimpseat-

bütter beschickt. Es konnte sieb auAeärdem

bei dem beschränkten Räume einer Teubiierl;ma

nicht darum liatideln, alle und jeile einzelne Les-

art anzurühren. So sind orthographische Dinge

mit Ansoabme der Eigennamen nnd seltener

Wörter aufser acht gelassen, desgleichen die offen-

baren Versehen der Schreiber. Bezüglich solcher

Dinge wie IX 451 Dissupat, X 10 14 maxume

kann man allerdings anderer Meinung sein, indem

lUMii >ic geru im kritischen Apparat sehen möchte.

In drr Orthographie hat sich Hosius der vor-

kommenden Majorität angeschlossen und danach

schreibt er z. B. eonpescat, divoUi, Inpatieus,

iupelli, Tolta o. s. w. Als Cberschrift des Ge-

*) Vieltcicht eiu kuroliu^svher liulciirtur. lat das

Wort von nnsio oder Ton Masa alncnleiteB?
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dicbtes*) hat H. 'De bello eivili' gewShlt UoA
sich dabei auf Cäsar, Lucan T 1 und Joannes

Lydu8 gestützt. Unter dem Text giebt II. die

nhlrmebeu TMÜmonieo an« den Grammatikera

nnd anderen Autoren. Kr ist hier bis ins 9. Jubr-

hnndert pe^jan^en; nat-hziitragen wären hier zu

IX 73-t ff. Mythogr. Vat. l 32, p. 13; zu X
901 S. Alenio epist. 103, ni VII 819 Eologios

(Migne 11.-), 75 1).**)

ßekunntlicli hat dem Gedicht die letzt«? Feile

de« Autors gefehlt, indem Lucau selbst nur drei

BOeher herausgab. Die Konjekiaralkritik ta&k

daht r liier auf dnetn sehr loekeren Boden und

H. jjat vollkomnieti recht, wenn er das Haupt-

gewicht bei der Gestaltung des Texten auf die

Oewinnaog der Sltesten Redaktion gelegt hat,

niebt anf Konjekturen. Seine eigenen und an-

derer Vcrmntuntjt'ii hat er de-liulh last gar nicht

in deu Text aufgenommen, sondern nur in dem
Apparat angemerki Ab Schlaft der Fraefatio

giebt H. eine sorgfältige ZmammenetellnDg der

Lncanlitterafur seit ISTS.

iSehr dankenswert ist dann der Anhang zu

der Ausgabe. Hier liilst H. nämlich die Frag-

mente ans den erlorenen Gedichten abdraeken,

nämlich aus dem Orphcns. den Tliacon. den Ca-

tachtouion und den Epigrammen. Ob übrigens

nicht das von Aldbelm gebrachte Fragment eher

dem Diehterkreise angehört, der dem Grammatiker
Virgilins Maro luiht standV Hat .Mdhelm freilich

ic seiner metrischen Quelle schon vorgefnnden, so

dürfte es alt sein. Hierauf folgen die Vitao

Loflani,***) cnerst iit^wng» Saetons und Yaeeas

nach den Ausr;alieu von Usener nnd Reifferscheid,

dann eine dritte aus Voss. X Villi, fol. tj3, die

schon von Weber nnd Fraucken ediert wurde.

Unter Benntcnng Ton Berolin. fol. 368 wird dann

das Epitaphium Lucani abrredruekt, und als Schlnfs

des Anhanges foigcti die Argumenta Librorum.

die sich in den besten Hss. vorfinden. So dürfte

man in der Ansgabe nieht« vermnsen, was auf

Lncan Bezug hat.

Den Scblnls des Ganzen bildet ein sehr sorg-

faltiges und voUätiindiges Namenregister, in

*) alt '-' II I l;uiiI>i liri)ti'Ml<;(laliii,'i' von einer un-

bekannten fr.iii/j>.>isr|i< II S.iiiimluDir und von Lorsch aus

s. IX geben allerdings belli civilis libri X, Vf(l. Hauittas.

Pliilologiiickes au alten HihliiiClii<k!^kat.ilo?<>n .S. ."i

*) Heine Znaamnifinstj-Iliini: iilier I.uwin im Jlittt l-

•Itor ersL-lit-int im ]'liilii|<ii:ii.s N. F. V. Heft 4

***) Vgl hiermit, was der V'erlasaer des Chronioon

LaetioBM c. 1 (X. G. SS. XIT, 403) «twr dm Tod Lnoai«
sagt; er seltOpft au einer Vita LueanL

welehes anch die wichtigsten sarliücben Bezeich-

nungen hineingearbeitet sind. Der Vergleich roit

dem grollen Iudex der Burmannscben Ausgabe

läTit anf Schritt nnd Tritt die sahlreiohen LBekea

erkennen, welche diesem letzteren anhaften im

^'erl^lci<•he zu der musterbaficn Arbeit von Hosiitt.

Der Text selbst schliefst sich, wie schon gesagt,

gans eng ao die Beoaneion des Panlue an, die

nach Usener ans dem Jahre fi74 stammt nnd am

reinsten im Montepessninnus erhalten ist. Nur

wenig Konjekturen aas älterer nnd neuerer Zeit

smd in den Text aufgenommen, aber gewinenhaft

im kritischen Apparat augemerkt worden. Auch

mit eigenen Verbessernngen und Vorschlügen ist

H. «ehr sparsam umgegangen, um nicht in den

Fehler m geratmi, den Diditer eelbst sn kmri-

gieren. I ^2[K^ ist pcdibnsque statt pronusque

glückliche Verbesserung uns Ov. Met. II 155.

II 20 schreibt H. micuntes für das handscbrift-

liehe mtnaees; Bentlej hatte natantee vorge-

schlagen, welches sich sowohl dem Sinne nach

als paläographisch halten läfst. .\ulserdem dürfte

Ov. Met. V 71 oculis sub nocte natantibus diese

Verbemernng stMtea, namentlieh da bei den

V<)ltn.s cxanimes die Augen kaum mehr minaces

sind. Auch II 568 halte ich die Änderung

eastrisne nicht for notwendig. Dagegen ist III

275 medins wohl das Riehtiga, wie a»ofa III 879

concrescit, welchem das handschriftlich überlieferte

conscendit schon nahe kommt. IV l'J'J nehme
ich an luxere keinen Anstofs, *efl leuchteten die

aus Rasenetficken anfgebanten Herd^. IV 412
möchte ich campum halten, da der Singular

tellua, ('eres und arvum entspricht. IV 4t7 ist

lupedit kaum richtig, was mir temperat aber auch

nicht aoheint: etwa incntit? V 526 scheint foste

richtig zu sein. VI "2^(1 i^t malo . . . tremente

entschieden unrichtig, da dii» Reffen der Segel

dann schon zu spät ist; eher noch liefse sich

caelo tremente denken, doch iet e. premente ror^

zuziehen. VI 5.'»1 kann petit kaum befriedigen,

sedet ist allerdings fast unmöglich. VIT M]^ ist

wohl coUectnm zu halten, anch bei VIII ül und
t;35 möchte ich den TOineschlagenen Andemogen
nicht znstimmeu. VIII 72(1 dürfte Inpellit (seil,

ad litus) zu halten sein. VIIII 175 dürfte sich

die Veränderong von miseriqne empfehlen, nament-

lich da M ein Verbnm an jener Stelle bietet; ob
aIxT iiii^cet dem Sinne genau entspricht? 175

temptatum . . . aequor (tt niptare in feindh'cher

Absicht gebraucht) ist cut schieden zulässig. 33D

ist illims vor elisns Torrasiehen. 711 wBrde ich

nut H« der von M gebrachten Leeart pnnctns
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folgen, welebflm dai tanctas der Qbrigeu Flsä.

nahe Renug steht: wenigstens würde die Autorität

Isidora kaum dagegen ins (.»ewicht fallen. Eine

sehr glückliche Yerbessemag sobeint mir X 186

q»haerisqiie Ar aaperiiqiiA in Min (ans sperisqne

konnte leicht äuperis(|ue werden). Dir übrigen

von II. gcmaehteu Vorschlüge sind wohl au sich

beachtcuswcrt, aber wie nun eiumal die Verhält-

nine liegen, sie dfirften, tne aneh manche von

den anfgefDhrten, kanm in den Text an&nnehmen

sein.

i-'ür die Ausgabe aber siud wir dem Verf. zu

lebhaftem Danke Terplliditet, da wir nnn «inen

handlichen Lnean in einer Form besitzen, die

den Anfordemngen hentiger Wimensohaft voll

entspricht

Oberiarsniti b. Dresden. H. Manitine.

Ernit Ziegeler, Aus Sizilien. Mit 5 Abbildun(,'cn

und 2 Karten. Gymnasialbibliothek herausgegeben

von Pühhncy und lloffniann. 14. Heft. Gtttenlob»

BertflMiiann'. 180i>. 78 8. 1.40^

Den trüber erschienenen Heften der Gjrninasial-

bibUothek reiht sich das Torliegende wttrdig an.

Die Benebeichreibnng, welche es enthält, ist aus

Briefen entstanden, die der Verf. im Frühling

des Jahres 1891 von Sizilien aas an seine An-

gebdrigen geschrieben hat Seine Sprache legt

trotz aller ESnfiieUieit Zeugnis daron ab, dafs er

von seinem Gegenstände ganz nnd gar erfüllt üst.

In bunter Heilienfolge lülst er au unHcrem .\uge

vorüberziehen die durch die Sage geweihten

St&tten, die Beste des klassiselien Altertnms, die

Hauptmerkmale auch der späteren, wechselvollen

Geschielite der TnHel, sowie des nindernen Leben-*,

und die scliünsteu Punkte des von der Natur so

reich ausgestatteten Landes, überall Oitate ans

Thukydidcs, A'ergil und Ovid, ans Goethe und

Plikten, aus Holms Geschichte Siziliens im Alter-

tum u. a. einfügend.

Wir beginnen mit Scylla nnd Charybdis und

dem aUen Zanklo. Wir blicken vom Theater in

Taonnina auf den Atnu, crsteitreii ilas hochmgende

Mola und fahren au der ätiUte des alten Naxos

und den SteioblOeken dee Kyklopen TorBber

zwischen 0{)untieaQnd Agrumipflansnngrai hinweg

über viele Fiuninren naeh dem erinnernng;ilo!ieu

t'utauia; wir besuchen Nicolosi und den xMoute

R088O4 einen der "SShue des Itna*, nnd gelangen,

Leontini, die Heimat des GoTgias, streifend, nach

.*^yrakn.s. Hafen, Stadtinuner, Latomien, Plem-

mjrriou, der Blick vom Kiutell Eurjulos: alles

mahnt an die Katastrophe des J. 413 t. Chr.

Wir betracliteu die Säuleustümpfe in der Anapos-

Nioderung, die s]iärlichfn Ifesti" des Olynipieions,

wir wandeln durch das griechische Theater, das

tOmisehe Amphidieaier (welches beseichnender»

weise der Aussicht entbehrt) nnd die Gräber-

I strafse; wir stellen vor den S:in!(>n der in den

alteu Minervatempel hineiugebauten Kathedrale

8i Maria delle colonne, blicken in das Wasser

der Arethusa und der Cyane und schiielsen mit

den Katakonilieii nnd Platens tiral). Anf dem

Wege nach Girgeuti erklimmen wir die Höhe von

Henna (CastrogioTanai) und lassen uns an den

See Pergus führen (Ov. Met. T 385). InGirgenti

sueben wir dir Ti lupel anf. erfreuen niis des

üiickes vom Albergo Gellia und vom Athenefel.sen

aus nnd denken an Empcdokles nod die Kata-

strophe des J. 406. Nnn kügi die Stadt der

heiltVen Rosalia. Palermo, nnd die conca d'oro,

der .Monte Pellogrino mit seinen Erinnerungen an

Hamilcar Barkas, die Villa Ginlia uud die Villa

Tasea, die Metopen Ton SeUnnnt, der Dom mit

den Kaisergräbern, der Glanz der Mosaikbildnervd

in der Capeila Palatinu uud im Dom von Mou-

reale. Wir ersteigen den Erjrx, gedenken uu-

gestchts der Rninen von Selinnnt des Sturzes der

i^tadt nnd wenden uns von da nach dem in grofs-

artiger Umgebung gelegenen Segesta. Mit Solunt,

dem durch die Schlacht des J. 480 deukwürdigeu

Himera und Cefaln beschließen wir unsere Rdse
durch die Insel.

In diesen reichen Inhalt sind hier nnd da

kurze Uetrachtungen eingefügt über dixs soziale

Leben des modernen Siziliens, fiber den Typus
nnd Charakter der ans mannigfachen Völker^

miscluuigeii hervorgegangenen heutigen Sizilianer,

über die .Sicherheil des Ueiseos, das Elend der in

den Sdiwefelgmben arbeitenden Kinder nnd das

nicht minder entbehrungsreiche Leben der BaQCm
de.s dörferloM'i! F.mucIcs leb kann mir nicht ver-

sagen, aus dem Ik-riciit über eiueu Hesuch im

Gymnasium Ton Cbstrogiovanm hier einiges mit-

zuteilen: 'Von Heizvorrichtungen keine Spur,

obwohl der Winter hier sehr streng ist; die

Schüler safsen mit Mantel uud Mütze da; au den

rohen Winden nicht der geringste Schmuck; die

Bänke vom billigsten Tannenholz dürftig zusammen-
geschlagen. Ich hörte einer Stunde Latein zu . . .

:

viele intelligente Kuabeugesichter sahen mich mit

groAen, verwunderten Angen an, alle voll Leben
uud Feuer. . . . Die kleineu Lateiner erhielten

oft das Lob bravo, signore! selten einmal ein lei

uou studia molto. Wer gefragt wurde, stand auf

und nahm seine M&tse ab, um sie alsbald wieder
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nnf/tisptzf'ii. Erschwert wuril«' «U'in Lflirer die

Sache uoch dadurch, dafs er mehrere Abteiluiigcu

Teimoigen nralMe; vSbrend die einen konjugierten,

laien die anderen Ovid und Ciceros Hricfc. . . .

Einer der Lehrer flilirte inicli in seine W ohiiung,

deren dürftige Atustattuug einen deutsclien Ar-

beiter in Einp5nuig venetvt bitte. Und in dieeer

nnholden Umgebung batte der Gote nicht nur

Homer nnd Virgil übersetzt, sonilern auch eine

lateuuBche Graiumatik und ästhetisch - kritische

Abbandinngen im Mannskript roUendet.'

Dem Büchlein sind eine saubere Kart« Sizi-

lieni, zwei Pläne des alten Syrakus nnd fünf Ab-

bildungen: Monte Peilegrino, Latoniia dei Cup-

pneini nnd Laiomia Casale, Tempel derConoordia

bei Girgenti nnd Tempel von Segesta, beigegeben.

Wer die Insel aus eigener AiHchanung kennt,

dem wird diese Schrift in augeuchtuer VVei^e die

Erinnerung beleben; wer niebt dort geweien ist,

dem giebt sie eiu getreues Bild der Wirkliehkeit

nnd weckt in ihm die Lust, das Gelesene an

Ort und Steile bestätigt zu sehen. Darum sei

lie naierer Jngend angelegentUdirt empiiblen.

0. A.

AbuIge au Seitaehrilton.

'E(Ttia 47. 50.

S. 330—332. r. ^iijduidiif, üerichl über Dürp-

felds Ansgrabongen am Areopag; 8. W. S. 1875. Die

dort ansnesiiroi hene Iloffninifr. liier die Knneaknuios zu

finden, hat sich zunächst niihl bestätigt; die Quell-

anlage bat sieh als ein altes Wohnliaus herausgestellt.

Damit ist natOrlich noch keineewege erwiesen, dafs

DOrpfeldfl Ansieht von der Lage der Quelle im Centmm
der Stadt irrig wiire, vielmehr werden die Nuili-

forscbungeu eifrig forlgesetzt. Dabei sind Teile der

groAien Strafse freigtdegt worden, die von dem Kera-

meikos zur AkropoUl ftlirton. Am Schlüsse giebt

2f. eine /usuninienstelinng der .uitik( ii Zeugnisse, die

teils für die Lage der Quelle im Inm-rn der Stadt,

teils für die am lUssos sprechen (vgl. Cortius, titadt-

geschichte von Athen). — 50 8. 881 f. Weiterer Be-

richt von Soteriadcs IUkt Diirpfilds Xaclit-raliungen

am Areopag; von ganz hervorragender Bedeutung ist

der Fund eines Grabes mit zwei GeftGsen des Myke-
nischen Stiles, wie eines jllngcrcn etwa ans dem
7. Jbd. V. Chr. — Dals Dijrjdeld mit seiner Annahme,

hier in Innern der Stadt die Kinieakrunos suchen zu

nOssen, recht habe, wird durch die Auffindnng von

Röhrenleitnngen n. d^l. mdir und mehr wahrseheinNcb.

Berliner philologische Wochenschrift 47—52.

8. 1434 f. Beriebt aber das tnnesbehe Prorinsial-

museum im nardoiiahisfe bei Tunis. — 50 S. 1571 f.

l.')97 f., 51 S. Iü02— l(j04. .). W. Heck, Die l'liniani-

seheu Fragmente bei Konius und liem Anonymus de

dnbüs nominibns. — 52 S. 1635. Hit Bezug auf

Meisters AuCsatz in }io. 39 nnd 40 der Berk pliilol.

Woeh. [s. W. 1892 8. II8S1 fem W. Pefcrson mit.

dafs die von 'Meister besclii irl:.i iie HatiiKi in ift eine

AbM:brift derjenigen des Ürit. Mus. sei, die l'. bereits

1H91 in der Chtt^l Review p. 84 beBchrieben habe.

Der darin genannte rram ln iümi-i war vermutlich ein

Uruder des Nicodemu I ranciieduio, mit dum Filelfo

in Briefwechsel stand.

Bnllettino dl areheologia e storia Balmata
!*, Sr'ptcinber.

S. 121» F. lJulic veröffentlicht einige neue

Inäcbriften aus Saloua und Issa (Lissa Vis), darunter

die folgende: f D(cpo8itus Swta Maxfiimo Arc(lu)ep(i)s>

('((ipo i t, etwa uro 600, worin die Datfening narh dem
Archiepisctipus höchst merkwfirdig i^t S. 13.°i f.

Bulic, Fortsetzung der Beedmibung der im Museum
»1 Spalato anfbe«ndHrten Zlegehi md Thonwereo. —
S. 134 f. Hnlie, Fortsetzung; der nesihreibtmg der

ebenda beiiadlichen , 1S!)2 erworbenen lieinnien. —
S. 135 — 1.3t;. Frano Hadie, Schlufs des Aufsatzes

aber Kunst- nDdlnschriftuhjekte zu Lagosta (uiodemes).

— 8. 137—189. Gjurgje Stratimirovic, Schlufs

des Berichtes tber die [Mbistoriscbe MokrapoUs im

Pasiglav.

Kezeusious- Verseichnis philol. Schriften.

Athanasias, Select works and letters, transl. by

/{olit'fl/'on and EHrr-i/itiie (Vol. IV der Librarj' of

Niceue aud PosU^icene fathers): AÜien. 3395 S. 701.

Gnt; die Einleitnng fahrt vortrefflich in das Stodinal

des Athanasius ein.

Basilius d. (irulse, l'he book on the höh Spirit,

revised te.\t . . . by ('. F. //. Joluision : Athen. -3395

S. 700. Die beste kritische Ansgabei die Einleitnng

wird den Kenner interessieren.

Hi'limer, F., l'indars sizilische Oden nebst den

cpizepLyrischeu mit (Prusaabersetjcungcn und £r-

läntemngen); XöG. 48, 10 8. 888-891. Das Ergebnis
lanirjüliriuiT, umfassender Studien, dem indessen ä.
Jitieiika vielfach nicht zustimmt.

Ruggicro Bongbi, Die römischen Feste. Deutsch

von AljTfd Ruhtmanni ApJtJi. 24 S. -376 f. Bie

dentsche Übersetzong Ist nicht tiberall gelungen, /f.

Caesar. Lat.-liiit-rlir Wurlkunde im .\nschlufs

an C. Bellum Uallicum von JJ. rerthe«, 2. AuiL von

W. 6'i/Minuxw, 2. Abt.: Bayer. Gynm. 8 S. bU-SU.
Zur Vorbereitung des Lehrers sehr geeignet. fJdnrieh
6c/i liier.

Caynat, R., L'annee ejiigraphique 1891: AVc. 47

S. 33b f. Von besonderer Wichtigkeit sind aus den

172 Texten No. 14, -20, 3 2, 54. 149, l.')0. P. O.
ricoro de oratore . . . hy Witkius: A 'i'l. 1071

ü. 4'66 f. tiediegene Leistung. Herbert liteUarda.

Clark, A. C, Collations from the Heriman HS.
of Circ o 2i".«2: CI<imi . VI 8 s .sGO f. Der Wert des

Buches beruht nicht nur auf ilcr sehr sorgfUltigen

Kollation des Sufserst wichtigen Koilex, son<lem auf

der kritischen Verwerfung seiner Lesarten. //. EUi*.

(' wi k 1 i II ^ k i , L
,

r!c<;chreibung der attischen I'etit

W-\ 'r/<idyilJ,'s-: Z I, 4 10 8.694-899. Empfehlende

iuiialtaangabu von M. JtsitniekL
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Khwald, R., Ad bmoriain canniiium Uvidianonini

rf'fcnsioncmi|UC symbolac II. III: BphW. 47 S. 1485-

1487. Die Abhandlang ist nogewöhnlich reich aa
positiven Resnltaten and gehOrt vnlMdlagt ni den ber-

vorragc'iiJstoi) ErscheinongMi derneMnii Ovidlitteratnr.

JJitffo \lagnus.

Engclbrecht, A., PatrlslisdM AiM)e1tt«n: NphR
24 S. 374 f. Wertvolle Ergänzungen zu des Verf.

Anspabe <!<'> Fa>istns Hciensis und des Ituricius.

K.i ri 1. idc8' Cyclops ed. by W. E. Uug: BphW. 47

S. 1478-1479. Die Aii«g»be hat wenig wissenKhaft-

ndien Wert; der Textkritik ist Verf. gar nicht ^k-

waehaen. Werkhin.

Earipides' Medea ed. A'. Wf< klein, 3. Antl.:

Clatar. YI 8 8. 564 f. E. B. England beepricht

einzelne Stellen.

Fraiu otte, H., Les iK)[iiilatiiins pninitives de la

Orioe; BphW. 47 S. 14s;»-I400. Die Abhandlung

ist wesentlich kritisch und zeiclinet sich durch Klar-

heit der Darstellung nnd Folgerichtigkeit der Schlösse

MM. iJoltn.

Froehde, 0., De C. Juiio Romano Charisii auctore:

DLZ. 48 8. 1558.

Gerth, B., Griecbisi In- S< hulirrammatik: Jicr 47

S. 334. Eine gröfsen'. Ikrücksii htignng der Lin^aiistik

wünscht K BaudaL
Graviore, J. de la, La flotillc de rEu|iliratc:

BphW. 47 S. 1496-1498. Anerkeunen.l bei^prodion

von G. IJ^tzbfrg.

Gruppe, Otto, De Cadiui üabala: iiev, dft <<.

gr. V. (1892) S. 38S. Inhaltsangabe. «Tont cefa est

tenribli'iiiciit iii;.'i'nifMix." 1'.

Jastrow, J., Jabrcbberichte der Geschichtswissen-

schaft: LC. 47 S. 1684. Ein ebenso sweckiDlTiiges

wie nnentbehrlicbcv ni!r«niiff('I.

Larfeld, \V., Uricchisdie Eiiitrrajdiik. 2. .\u(i.

E. Hühner, Hömiscbe Epigrapbik. -2. Autl. In

Iwan Mauers Uandbodi , . .: NphJL U 8. 377-380.

Beides empiblilen von K. Mdtifrhnn$.
Leaf, Walter, A ('(•nipniiion tu tbe Iliad: Ufr.

da et, gr. V (1892) S. 363. Erklärt die liomeriscben

Realien für des Oriechiscben Unkmidifft md kilact die

pentOnlichen Anschauungen von laSS Ober die Enl-

stehnog der Dias. ß.
Lees, J. T., ./ixaKixö; Xoyoi in Euripides:

Bph W. 47 S. 1479. Hätte «ngehender ond vielseitiger

behandelt werden können. W'ecläem.

Mahiiffy. .1. P., rrt»blcnis in Greek Ilistory:

Qanr. VI 8 361-364. Geistreich, doch nicht ujian-

feehtbar. R. W. Maean.
PhilipiMis Melanchthon Declamatiuncs. Hpg.

von K llartüldir. — Kuricius Cordus, lv>igraii>-

mata. Ilgg. von K. KraiiK,-. - .lac obus Wimphc-
lingiQ!*, Stylpbu. ligg. von iJ. JJoUteim ^^tU. 24
S. 383 f. Tüchtige Ausgaben.

Meyer, P. , I/;hrbuch des Lateiniscbcn für An-
ftnger: Bph W. 47 S. 1476. „Eingehendes Stndium,

Fleifs und Sorgfclt neben liebrgpschick können dem
Verf. nicht abpesiirocbcn wi nloii.'-

Nadaillao, Manners aiid utouunicnts ui' pre-

bii^toric pcoples: Satr. 1986 8. 654. Eine braach-
barc /ii^;imnionfassung.

Oracula Sibyllina, rec. A. lizarh: Bayer.
\

(Jgmit, 8 S. 63U-531. Der kritische Apparat ist

grundlegend, die Eoi||ektaralkritik n wei^iebend.

Th. i^er.
Partsch, ,1., Die Insel Korh; die Insd Lenkas;

Kephullenia u. Itbaka; die Insel Zante: BphW. il

S. 1490-1495. Es ist jetzt tttr den Reisenden eine

wissenscbaftliche Omndlage geschalfon, die ihn fast

auf die gesamte vorgiSiigige IJttcratiir üb<r ilio

ioniscbeu Insclu verzichten lafst. JJ. Ziiniiir:rer.

Pasdera, A., Dizionario di antichitit: Jicr. 47

S. 335 f. Wird mannigfachen Nutaea gewtüireo, doch

ist die Anwendung modemer Bezeichnungen in der

aliihahiftiscben Folge zu vcrwei-fcn. Ii. (^upuit.

Patrick, J., The apolog}- of Origeu in reply tu

Cdsas: Athen, 8395 8. 701. Tücktlge Leistung.

Pcrschiiika, Fr., De niediae et novae comoediac

att. trimctro iainb. [Diss. phil. Vindob. Iii): Claatr. VI

8 S. 357 nnd 859. Wird wa M. W. Hvmpkr^
gelobt

Pindar, The Isthmian Odes, ed. by Bury:
BphW. AI S. 14 77 78. „Die Ausgabe ist wenig an-

regend nnd ihr iStudinm recht undankbar." L. Borue-

»nonn.

RicbtiT, A., F.rasmns - Stmlien: BphW. 47

S. 1498/99. Die Arbeit löst wenigstens eitien Teil

der schweren Aufgabe.

Rh die, Ch K., 1. Probl^nies musicaux d'Aristote

2. t'orrectiiui!- aiuiennes et nouvcllcs dans Ic texte

lii > pnitilcmes mu.sicanx d'Aristote: Bph W. 47

S. 1480-1483. .Die Abhandlung wird einem kanftigen

Heransgeber der Probleme von wesentlichem Nntsen

sein." ('arl v. Jan.

Schmidt, E., De Pindah cannine Nemeorum
tertlo: ZöQ. 48, 10 8. 892. Bringt ntdits Neues.

//. .lurettka.

Schulze, G., (juaestionoH ejiiiae: BLZ. 48

S. If).")?. Der Wert der über die metrische Dehnung

handelnden und eine Reihe ttherzeogender EtjroMdogien

bietenden Sehrift wird hervorgehoben von P. (kmer.

Si Ii Wickert, .1. .1., Kritisch-exegetische Unter-

suchuDgeu zu Pindars 2. olymp. Siegesgesange:

Z6G 4S, 10 8. 891 f. Wird von U, Jurenka dudf
ans al)f.'''lc!nit.

Siecke, K., but Liebesgcschichto des liimmels:

BphW. 47 8. H'.K'i <i6. Mit vielen AnschamnigeB Ist

nicht einverstanden W. JJ. J{o»cher.

Sili Itaiici Punica, ed. L Bauer, vol. II: Bayer.

(fi/iii)t. 8 S. h-2'2. n. halt in der Beurteilung der

Handschriften seinen Standpunkt fest. C. Weyman.
8lli{ Pnniea, ed. L. Hawr: Bcr.il 8. 887 f.

Gicht cin(>n lesbaren Text; doch venni&t £ Tftoma«

einen Nachweis der Entlehnungen.

Sophokles Elektra, heraus«, v. F. 8chnbert,
2. Aufl.: ZöG.A^, 10 S. 893 f. Kann zum Schul-

gebrauch warm enijifohleii werJeii. h'n/ei:

Sortais. Ilios et lliade: /lull, rrii.ii S. 485.

Eine natxliche Zusammenfassung alles dessen, waa
man beute Ober den trojanischen Krieg und die

Komposition der Ilia» weih. /; l',',r,iril.

Szanto, Emil, Das griechische Bürgerrecht.

Rev. df$ dt gr.Y (1892) 8. 88S. Inhaltsangabe der

gctlicgeiicn .\rbeit. Die Verfassung des achiii'-ilu'n

\ Bundes fafst Ref. zum Teil anders auf. Iii. Jicinach.
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Cornelii Taeiti Hiftoriarnm ffbri qni snpcrsnnt

ed. A. W. Spooncr: II' 47 S. 1487 88. In

roancben Punktoa maugelbaft. Wilhelm JJeraeus.

Taylor, C, The wIIiwib of Hermis to the four

pospels: Al/ini. 3395 S. 700 f. Es ist mcrkwQrdig,

dafs ein so gelehrter Mann, wie der Verf., seine

Ansicht fltr beweisbar halt.

Exrerpta Tcrtullianea in Isidori Hispalensis

Etyroolo^nis coli, et oxpl. M. Klufimann: BphW. 47

8. 1488 89. ^Vfrditiistvoll.'^ M. I'eUchenxj.

Voigt, Horitz, Römische Recbtsgcscliicbte.

I. Bd.: NphR. n 8. S80 S88. Wird solchen Philo-

logen, die mit di rn roin. Ri clit si Imti einigemiftben

verfnmt sind, eni])fi>lilen von Utto Srhultheft.

Vollmer, Kr., Ijindationum funebrium bistoria:

Ri-r. 47 S. 3.34 f. Kein ]i!iilologisi li. Kine inscliriftlielie

Ijindatio aus Tanger wird nachgewiesen von R. (
'»(fnnt.

Wallios, M , Die frricchiscbcn Ausleger der

aristotelischen Topik: BphW. 47 S. 1483-UK4. Eine

lehrreiche, in jeder Hinsiebt Tortrefliehe Abbandinng.

AK Suunnihl.

Warlcnberg, W., Vorschule zur lat. Lektüre:

Bph W. 47 8. 1475-1476. „Owadesa «in Kunstwerk

der Methodik.

"

Weiniiuhl, Uemorkungcu zu Q. Curlius Uut'us;

NphH. 24 S. 37f> r. \VertvoUo Au^einatidemtaing

ttiwr die ZablwOrter bei Cortius. K, Krah.
Wesener, P., Paradigmen anr EinObung der

grierh. Fimnenlt lire: N}>ltlt. '24 S. 3.S3. Ein vor-

zügliches Lern- und Wiederholungsbuch. liruneke.

Teraeielmn mm mdaHfaMm WUka»
Attlnger, 6., Essai sur LyeurpM et ses in-

stilutionü. Ncuchätel, Kisi hbaehor. Fr.

B^nard, Chr., Hutnti, sa philosopliie, preeedee d un

apeigu de sa vio et de ses 6crit8. Alran. Fr. 10.

Bulle, II., Die SUent in der arcbaiacben Kunst

der Griechen. Mflnchen, Tb. AckermMn. VII, 77 8.

8. JC 1,80.

Collitz, U., Saromlung der griechwhen Dialekt-

inscbriften. II, 4. Die dtiphinehm Insdiriften, bearb.

von ./. BaniKiclc. 2. T. (I00t;.-2087i. Göttingen,

Vandenliüeik u. Ruprecht. S. 335-446. Jt 3,20.

Kacgi, A ,
Kurzgcfatoe gruehüche Schulgram-

roatik. Kach den Ik-stimmnngen der neuen Lefarpliinc

fflr die höheren Si hulcn. Berlin, Weidmann. IX, 1 70 S.

8. r.ci).

Kubner, ß., Ausfiibrlicbe Grammatik der grit-

chiichnt Sprikche. L Fonaeolebre. 3. Aufl. tmi Fr.

ßlag*. 3. Bd. Hannover, Hahn. XI, 65t 8. 8.

JL 12.

Lebmann, C. A., De Ciceroni» adAtticnm epistu-

Iis reiendi« et emendandia. Berlin, Weidmmn. VII,

20S S. 6,

Ual<e, A., Die Redaktion der Demo»thenUrhm
Kranzredo. (»Otlingen, Dictericb. 65 S. 8. JL 1,20.

Urkunden ,
ägyptische, ans den königlichen Museen

zu HiTlin, lioransgcgel»> ii mhi ilrr Gencral-Vi rw.ilnue.;.

GriecJiuc/ie Urkunden. 1-111. Berlin, Weidmann.
96 Bl. 4. kJL 3,40.

Venmlw. Baduktaar: Dr. Fr. Vmiimr, B«rUn 8.41; lAiwBVlhrHL

ANZEIGEN.
Yeriag der WeldnaiUMehen BachhandhinK In RmUh.

Soeben ersfihien:

INSCRIPTIÜNES LATINAE SELECTAE.
KUIDIT

HERMAyjUVa DESSAU.
Voi I.

X. ChtwtBera Vertafp, H. Beyfelder, B«rlia 8W.

Die Healieii bei Horaz.
Vi in

JJi-. W'illiehii (jcjiioll,
OymnMialdinktor in Liefiüts.

Sool>«n oni€!hi«'n«*n:

Heft S: KiiHinolitgie - die Mine-

ralii'ii - 'Irr Krici: -- .Siwisen

und (.iotrüuke, Mahlzeiten.

112 Seiten 8«. 2,40 JL

Kürtlich rrschicnrii'

Heft 1» Tiere un<l PHaiuen —
Kleiiiunt; und Wohnung in den

Gediditon dex lltiraz.

»1 Seiten ff. 1,80 JL

Die Hefte 8 u. 4 (Sehlnfa des Werkes) befinden sieh in Voriiereituni;.

R. flawinari Vertag, H. IlmfaMic,
Berlin hW.

Cioeros Bede

de imperlo Co. Pompei,
nach

pftdagogiechen Uedchtspunkten

erklärt Ten

Profi Dr. F. Tkftmen,

VUI und 110 Seiten.

1,40 Uuk, geb. unVaik.

R. Gaerbiers Verlag, H.

Het lln »w,

Bürgers

HoinerfibersetanigM
Voll

Dr. Otto iftek«,
Oberlabiw «m RSnicL Oynm»

40 ^>4•il.n 4°. \.:*) M.

R. tiwtftuers Verlag, H. Uejrfelder, Berlin äW. Druck von Loonbard iünriiog, Berlin äW.
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KLASSISCHE PHILOLOGIE
HBRATOOaaiBIN TON

GEORG ANDRESBN, HANS OKAHBIM

FRANZ HÄRDER
«lifi^initMt tJK

10. Jahrgiig. Berlin, 18. Januar. 1893. N«w3.

liiifsti', H 11 11 s si>u 1 1 i ( r , Hiinnch. Rtv^tieil ileg In
h< rii tioii» juifliniii-s j;n-i iiiie», II, H. KUIiIit) I.h< riitioii» juifliniii-s j;n-i iiiie», II, > H. KuliliT) 1. . . . OT

K. Wostplial, Allgemeine Metrik der indogvrauutiiiriicn
Diul wmitiMhn Völker (H. Onhaia^ ...... Ol

F. Möller, ZeittMfeln nir Oeachlehto der MitUifiuntik.
Phvaik u. A -i i .mie bia t. J. lUO (H. C P. tebmidti OD

B. Bchenk, • > - r mnea ciitica« in ftbalaa ÄriMmiliit-
ae«fl (O. Kl.. Iii. I . «8

K. Herrm a n o w 9 k i . (jiiNeüti.iiu'H Ti^iciiiiuiuM. Ki.jts'tae

(H. l>xifttzko) 71
Ckesaria belU QalUoi libri VU et Hirtii libri VllI Ar

^Sdralnbr^a^M TOB Doh«r«as, a Aufl. iMt. «w
B. Dinfer (Bd. WoUt) Tt

TT
Li«! Ubw nc X. C d. Sohalcate. arid, vm Fr. Later.

b»eli«r (W. HenMiu»
.itutiM'if Miflfiliinc"]! K - Krns. rü. 1^ l'..iit<i-hei> ArdMWjdjj-

gi-i.'hi'U Invtitutii Vtli.'ii Wll.l - .\tlMaMRmfM7.
— Hl viir> .1,.^ i'tuilL'i grcoqucK IHUa Juli-.Sopi. — ClM«io*l

w VI s
, n

ti nfif^n^ 'itrirtt i'Hir CM

Mitl'itoHijrn: l.iini'Klilntt X.» 1 — l"rr<iUi<i 1»' Akii.li'iiiii' •••r

Wiiwi^uscliatteu lö l)<.zbr. — Ac«<li>nu» >lcs iD«cn|itiuii(
et bellaB>tol«iM a Üesbr. U

rfTMMwk MH «MsMtaMiwr Mettr M
Die Uernn VerfasMr von Pivgrainuien , DiRHerUtionen aiid 8oiutig«ii (Jelegeiiheitascbriften werden gebeten,

ResenomMseaplu« an ItOaertner« TerUigtbacUiuidliiiig, Berlin 8W., Schttnebergerstr. :iO, ehueDden zu wollen.

Rezensionen und .\ii/.fif:»'n.

Dareate, HauBtoallier, Reinach, i:> i u< j| lics lii-

«crtptiviiB jaridiqvcs -ri i IVxto, tra-

dactioo, oonmeiiture. 2. llefl. Paria, Leroax.

1892. 8«.

'Wir Bind nicbt nur im Zeitalter eines Heltn-

hoUz and Hicinoas, wir sind im Zeitalter eiiu s

Ba.stinn, und die Lehre von der Kiiltiirknift

aller Völker driugt au uuäer Uür. Jeden \'ulk

mit seinen Idealen, seinem Olaobea, seiner Lebens-

weisheit luit seiu Hecht erAcagt, and wenn wir

mit Checke uml W echsel hiuiiicren, gedenken wir

der babyluuischeii äteiutufola vun über 2(X}0 Jahren,

worin Fränlein Kapta dem Herrn Schillibi dne
Mine Tenpriebt — oder am li im-lir.'

So sollreibt uetiüch Professor .losejili Kohler.

Ebeuüogut iiättc er un die ebenfalU über 21HJU Jahre

alten Stebtafoln von Orehomenos and Aniorgo»

erinnern konneu, welche von grofsea .\nleilien be-

richten, die die genannten Städte bei Privatleuten

aafgeaommeu hatten. Ana ihnen haben wir nun

eine klupsre Yontellnng gewonnen Uber da« Wesen
der Syographe, jenes griechi>clien Litteralkon-

traktes. iilier welelieii seit deu Tagen des grolsen

tjalmasius bis auf unsere Zeiten schou äO viel von

Juristen and ndlologeu geadirieben worden wt.

In dem vorliegenden zweiten Hefte der Sammlung
der lu.seriptions jnridiqnes grecqiies, über deren

erstes Heft ich vor karzem — uud uach mir

O. K^chultbefil — iu dieser Zeitschrift berichtet

habe, sind die genannten Iqseliriften unter No.

XIV und XV vereinigt; «ie dürfen wegen der

Aufschlüsse, die sie nicht jiUeiu über jenen Kon-

trakt, souderu auch über audcre i'uiikte dea ghe-

ehisehen Rechts gewihren, als der interessanteste

Teil dieses Bandes bezeichnet werden.

In Nu. XTV haluMi wir zniiäehsi die Nikuretain-

scbrift aus Urchomeuos, welche zuerst von Fuucart

1879 im Bdl. d. Oorr. heU. III 1879 verefKentlicht

wurde (Oauer 295« Collit/ t.s8). Es handelt .mcIi um
eine Summe von 18 833 iJrachmeu, welehe die

Stadt Orchetneuos der Nikaretu aus Theäpis

schuldete, aber im Yerfallstermin nicht zahlen

konnte. Da Nikareta drängte, su traf die .'<t;i<lt

mit ihr ein .Vbkoninien. (i:hIi welrlifui der Shult

eiu Aufschub gewährt wurde, wugegeu die iStadt

ihr durch neue Borgen gröfeere Sicherheit ver-

hrbaifte und sich zu den härtesten Bedingungen

tTir ik'ii Filii verptlichtcto. dafs an dem neu*'ii Ter-

mine wieder nicht gezahlt wUrde. Die^teti Abkumiueu

(Novation), welches im Wortlaut mitgeteilt wird,

wird als h'ryQ<"fr oder aovvy^äfes bezeichnet.

Die Inscliritt berichtet dann weiter, wie am
letzten Terniiue die .Stadt wiederum nicht zahlnags-

f&hig war, so dnfa ihre Bfirgeu, die vier Pole-

marchen und zehn andere Bürger ilcr Stadt,

eigcntiii'h mit l.cib und <iut dem (jliiubi;^er ver-

falieu waren, wie denn aber auf N'olkabeächlufs
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die Sanime aufgebracht and, freilich etwa drei

Monate la epSt, sn Theapis beim Bankier Pisto-

kles auf das Konto der Xikun-tc in dfrcn Ri-i-

sein cingezalilt wurde, wogegen die iSchuldurkaDden !

vernichtet wurden.

Die losohrift, die im ganiM TonOglioh erhalten

ist, gie'it «'in ziemlicli klares Bild vom Verlan f«-

dos MaDdcIs, der .sich fast drei Jatirc lau«; hin-

zog; es werden die Eiukluguugeu verschiedeucr

Schnldibrdemngen der Nikarete mitgeteili, das

Al'komnien mit Xik;ir<^tp. der uene f|iroloni^ierte)

Schnldscheiii, der iiir anst^estellt wird, der Volks-

beschlulk über Tiiguug der Schuld, ein Protokoll

über die AnezahhiDg der Snmme. EinMiheiten

bleiben freilich unklar. I>ic erst«* Schnid, wc'.clie

Nikarete einklagt, beträgt Hiosf) I)racliiucn und

2 Obolen; dann klagt sie in kurzen Fristen hinter-

einander noeh 2500. 4000. 1000 Dr. und einen

Posten ein. der anf der Inselirift fehlt und vmi

den Herausgebern auf IJlT l>r. 4 Ohol. ergiin/.t

wird; doch ist diese Ergänzung nicht völlig siciier.

Bei der Novation wird dann die (gesamte Sebald

auf lSS;?;i IVachmcn nngegeben Hie Henun-

geber meinen, dals diese Jrnmnie dureh Hinzn-

rechuoug der kleineren Posten heranskomnie.

Aber in welchem Verhältnis diese ssnr Hanpt-

eebnld stohi n. d n-über erfahren wir aus der In-

schrift nicht*; es is.t aiitFidiend, dals nirgeuds von

Zinsen die Rede i»t. Ebensowenig ist ans der

Inschrift zn ersehen, anf welche Weiee die Stndt,

nachdem sie mehrere Male nielit ^re/.aidt hatte,

doch endlich die Summe anfbrucbce. In dem be-

treffenden Volksbeschlnfs der Stadt Orchomenos

finden sieh zwei hieranf be/iiglich«; .Stellen; es

heifst znnäeliht (AU ff.) //»[mU»] x« tnii/!ft!ii

ÜVifOqä Ot to xjj' \i\fixoftiii[o)y^t\ lü (loii j^w^i-

iHmn xa^ifiaru und »päter (öVI 11.) jjuqov d*

»|/]|Eie)r ilf OvtO dfti twi' n'tc \n]vliOf nofhidufut-

TO)i' n«i'/[ir>i']. Wie >icli die ti-food (att. fhiifooü)

ZU den 7tododwf.ucia {it^omdot} verhiiit. darüber

haben sich die Heraasgeber niebt au.sgesproclien.

Jenes wird eine direkte Umlage, dieKes die iu-

direkti-n tierille i"/.eielineii. Das ^»' nt fo übi-r-

setzeu die Herausgeber uua der ersten Stelle uiii,

\ eet effet, au der zweiten mit ponr ce paiemcnt,

jedesmal richtig, wa.s ich beiläufig Itetnerke, weil

es von S/anto (Mitt, d. deutsch, areh. In>(it. in

Ath. Ud. X\ , iüüÜ, p. 37U ff.) fuUch auigtifalkt

wurde, was Heister (Ber. d. sSchs. Uesellseh. d.

Wissensch. 1891, p. 4) berichtigt hat. Endlich

kann man nach nn-erer Iiisehrift nur aniieliUK-n,

dals. obgleich die Stadt Orcüouieuos dun Prolou-

gationstermin vostreiehen liefii, sie doch dem

,A»STfMiHK PHlmLOtilK. 1803. Nu. & 60

Gläubiger unr die einfache Schuld mit 18 893 Dr.

bezahlte, wühmid sie nach dem Worthint der

Kontrakte verpflichtet war, da> rtnppelte zn be-

zahlen, nämlich sowohl die im Kontrakt fixierte

Summe, als siucli die früher von Nikarete veigeb-

lich eingeklagten Schulden {änodow rav <fovy-

uTitf lü tiqyotifior lü t'v iv öfioköyv yf-yQtt^iitrov

iv tv XQ^^*' ytyqutmiw). Wahr^cheinlieh aber

war Nikarete froh, als sie Gberhanpt ihr Geld,

wenn auch nur einmal, wiederbekam, nnrl ver-

zichtete, als die Stadt endlieh zahlte, gern auf

die stipnlierte Strafsumme. Szanto glaubt, dals

wirklich die doppelte Summe bezahlt worden »ei,

al»cr mit dic.-er Pönalklauscl wini es nicht viel

l)C98cr gestanden haben, als mit der Kxekutiv-

klausel, über die wir gleich handeln wollen.

Unter No. XY haben die Heransgeber f&nf

in .\niori;ns f;rfniideiie Selnildkniitrakte der Stadt

.\rke.sine zu-xaniineiigestellt. l>ie zweite und dritte

der Inschriften werden nach einer neuen, noch

nicht vw^Sfflsntliehten Teztrevinon Homolles ab-

gi-drnekt. AVas an allen diesen Urkundeu unsere

.Aufmerksamkeit in besonderem drade erregt, ist

die ihnen angeüäugte Exekutivklausel, welche dem
(jüänbiger für den Fall, dafs die Zinsen nicht

n'i litzeitiiT sje/aldt werden. gt s'Jattct, ohne gericht-

liche Ermiielitigung zu pfäntlen xnMritQ d»«^»"

rikoq ixovftij^ xara jo avfi{Soi.oi' tö Acr^tW *tti

*y^atf»v^ (No. 1), oder mcMw»^ itfl^tff
dixi-y {'A\. oder xu'fä.rto dtxipß tatfXtjXÜtuiv t^oiÄt;^

iv fij x(ü ii%'iiin' vntq^ytiqwv (2). Diese

Klanscln, welche im gesamten ßereiche grieohiücher

Knltar bis nach Ägypten hinein bekannt und
iiliii<'li waren, zi-iiji'n drurlielier als viele-> anderi'.

iu wie freien l'ornien sich div-s griechische llecht

bewegte im tiegensatz zum römischen. Während
in Rom die etgeumBehtige Oecupation der Bona
des säumigen Schuldners absolut ansge.selilossen

war (cf. Leuel, Eilict. Perp. p. tit, XX.W lllj,

durfte sich in Griecheulaad der Gläubiger, wenn
seine Fordemng im Verfallstermine nicht befne-

di;jt wurde, ohne weiteres in den Resitz der

Güter und eventuell auch der Person de« ."Schuld-

ners sebsen. Es war lediglich eine Machtfrage,

ob ihm diese Privatexekntion gehing. Im Falle

des .Mit>lii;:^ens stand ihm als TTilfsmittel die

dixif *io(/.jrc au Gebote; aber wir wissen ans der

Lebensgesehichtc des Demosthenes, wie leicht

dieses Rechtsmittel versagte. Wurde die dtey

vom tJläubiiier ^ewontn'!!. war nun

I

allerdings der Schuldner zugleich Staatsschulduer

> geworden, was ihn in Gefahr brachte, infam zu
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werdeo, gleich dem Schnlduer zu Rom, dessen

G&ter 30 1^ laiif? ex edieio praetorb im Besitz

des Gliabigera waren. Aber fiaflqfapeiohe ßür)j;er

wnfstfii sicli ancli ilifN.n Fol>r'Mi /ii fii(/iflii-ii.

Ks war ebeu iu (iriecLvuluud, wie auch der Fall

der Nikarete lehrt, oft fBr den Gläubiger Dtcht

leieht, ni seinem Gelde /u kommen, trots ulli>r

nnch so .starker Klauseln, mit dcnrn miiii sich

zu sichern siirhto. Selbst die i-itierte Kiaussel

Ma9ttni^ dixrr ÄrjXt'mtv ü^orXtjc, welche ja Über

die aadereu uoeh einen Schritt hioamgeht, wird

kjmm mehr nU dicsf i^cnntzt liidieu, wenn der

Gläubiger nicht imstande war, ihr durch Geld,

BSoflnfs, FSnste nad Knfittel Naebdrnek in ver-

Bohaffeo. (SeUnb foli^t)

Budülf Westpbal, Allgcmtiiif Metrik der imlo-

german isr iicn and seniitisi licii Völker auf
GrniidlaRc der vergleichenden S]>ra(h-

wissenscliaft. Mit einem Exkurse 'Der «rie

cliische llexaiii' ! r in ler denl sehen Naeli-

bildung ' von Dr. Heinrich Krase. Berlin, Calvary.

ftI4 S. 8. 10 A
Westphals •rgletehende Metrik liegt uns nun

vor. freilich in einer GestiiU, die Yerwundernng

oder Miliibillignnß erwecken könnte, wenn man

nicht eine billige iiäcksicht dtiruuf nehmuu will,

daft «• ibai mAt Tergönnt war, die grofsartigste

aller AnffTaben, die ein Metriker ^ii Ii .stellen kann,

selbj-t zu vollenden. Wenn I'iii?>ic die Urspraebe

des Meuscheugeschlechtes i»t, so ist auch die

Metrik ein wiohtiger Teil der Spraehrergleiebnng

nnd der Völkerpsyeholoj^ie, und desliall) sri dem
Heransgeber. Herrn <ileditsch, der l>.ink dafür

uQ^gcaprocheu, dald er dies Werk gerettet, erhalten

ond dnreh eigene fleifsige Arbeit gefördert und

errollstündigt hat, das Werk eiuM der wenigen,

die vielleicht überhaupt imstmide waren nnd sind,

den Gegenstand in Augriü' m nehmen.

Doeh ieh will, damit der Leser einen Einblick

gewinne, angeben, nm waa ei sich handelt. Alt-

hebraische Verse, altehaldiiisehe Verse. Koran-

Verse, ülteäte Ven>e der Irunier, Eigenheiten der

niederdentaehen, angekiehsisehen nnd skandina-

visehen Allitt^-rations-Poesie, <lie Verse der mittel-

lioelKk'Utschcn Lyrik, die nonhochdeutsehen Verse,

die acceutuierenden Verse der alten Ituliker, der

Byzantiner, der Nengriecben, der Italiener nnd

.Spanier, der Slaven, der Litauer, der Kelten,

rhythmische Pruso<lie de» l'raiiz(l>isclti n \ erse.>,

die I*ro!$odie der gricchiucheu \ erse, griechi^^che

Strophen, die rnnrikatiaebea VersfBlae, griechisehe

Hetn bei den Iranieni — so lauten einige llaupt-

pnnkta dea Inbaltaverzeichnittes. Und für dieses

LASSI8C11K l'MlLOIiOOtK. 1893. N<>. gj

— gelinde gesagt — ansgedebute Gebiet ver-

mochte Westpbal ein und dasselbe metriaehe

Prinzip durchzuführen nnd zwar kein anderes als

dasjenij^e. d:is Aristo.xenos von Tarent für die

grieehiüche Poesie ermittelte. Es hatte also

wieder einmal ein Grieche den Nagel anf den

Kopf getroffen.

WCiin wir nun l>ei iliesiT .\usdehnmie; der

metrischen Forschung etwas vermissen oder auch

hinwegwnnsehen, ao wäre es doch nngereeht an

sagen, der Verfasaer hätte sich lieber auf einen

bestimmten Zeitraum mler eiae Litteraturgattung

beschnnkeu und dieae uoch gründlicher behaudeln

aollen. Das k5nnen immerhin andwe thun, nnd

es wird iu den BeHpreohungen nicht an Beiträgen

fiir cin7.elne Teile fehlen. Ich würde z. B. über

das Mittelalter mehrere Kapitel hin/.u/.utügeu für

gut halten: über die l'mgestaltuug de» lateiuiaclien

Hexameters, iibar seine Vwwendnng ala Sdilnfs-

vers g.'reiniter acrentuierender Strophen, über die

(Jarmiua Burana. über die Xeunieu, über die

Eutätehung der Nibeluugenstrophe, Ober die Ge-

lehichte ihrer Analjaiernng, nnd ähnlich wird ea

anderen ergehen. Aber anderseits werden wir

aueh die annftihrlichen Proben der indischen,

ehaldiÜHchen, keltischeu, pcraiseheu Poesie gern

hier vereinigt sehen, die sonst wohl fOr manche
schwer erreichbar sein würden. Ich kann hier

die Bemerkung nicht unterdrücken, dal's ein

gröl'seres Format dem Buche vorteilhafter ge-

weeeu wäre, da oft die Beispiele sich so ans-

dehnen, dafs wenig Text anf der Seite steht. Um
so angenehmer ist das vom Heransgclter beigefügte

Hegister, das übrigens auch au sich interessant

ist, da Namen wie Homer, Horas, Victor Hugo
oder Kopisch, Kosegarteu, Krates Mallote.s un-

mittelbar zusammenstellen. I nd nielit minder

angenehm ist das iJruckleblerverzeicItuis, weiches

uns mitanter Qber entannliohe Dinge beruhigen

muls; man versäume nicht, es vor dem Gebrauche

namentlioh der ersten Uülfte des Buches dnrch-

zuseheu

So Terloekend es ist, anf die angedeuteten

vcrs<-hiedenen Gebiete des Buches oiuzngehcn:

hier darf ich nnr anL'eben, was das Ergebnis für

das griechiächo und römische Altertum ist, Grie-

chen nnd Römer haben ihre besonderen Formen

entwickelt un«l stehen daneben doch im Zusiiniuieu-

1
hange mit den linderen \ ölkeni gh'ieliei- Ab-

I

stammung. Mir scheint der Grundgedanke der

Westphaliflohen Metrik der sn sein, dafs alle

Mcira nach dem.selben M.ifse sich messen lassen,

n&mlich den iambischen oder trochäischen, dakty-

Digiiizeci by Coogle



63 61

Haelen oder aiwpistisoheii u. n. Dipodiaen und
Tripoilieea, und ich kaun es nnr als dnrchnn.'«

berechtigt, j;i als notwiM)(li<i liczt'ichtien, wenn in

einer vergleicbeuücD Metrik die Tcrmiuologie des

AristoxenOB auch anf andere >S|iracben imd auf

die Musik einschliefslicl] der modemstea ansge-

d<'!iii^ wir'l. Für ilio 'lrif<'ln'n i>t ilit^ Frajxo nach

der N'erwertuug der iSilbeuquuutitüt die wichtigste,

und dk Sber diese Frage ron Herrn Glediiich

geeehriebenen — uiif dem Titelblatte nicht her-

vor<»eholifnen — Kapitel sind iliojcni[,n?i) (h>s

Buches, die dem V^erlaugeu nach geuauer Dar-

stellung dar Einzelheiten am meisten entsprechen

werden. Versuchen wir anf Grand des Westpba-

lisoheii AN'erkes einen geBchichtlichen Überblick

2U gewiuneu.

Die indügermaniielie Ynsifikation bemht anf

der OleichmäTsigkeit des sprachlichen Änsdmckes

und weioiit hierin von der >cmi(!srlipn Poesie al>.

die nur eiue Gleicbmälisigkeit der üedaukeu ver-

langt; sie ist Ton Anfang an rhythmisch nnd zwar

aeoentniereud. In irgend eini-r Zeit ging die

griechische Sprache m einer I ntcr«ehei<Iiinfi langer

nnd kurzer äilbeu über, welclie dann lur das

Altertum die einsige Grandläge der metrischen

llieorie bildete. Die Grenze zwischen liiingo und

Kürze ist keine ganz fe»«e. und die vcrsehiedriii n

sich ausbildeuden Kegeln werden uicbt gleieli-

mär»ig beachtet. Hierbei ist die Dichtnng»art

eine wichtigere Bedingung als der Volksdialekt

und die Individnaliriit des Diehten». Sind ge-

HUDgcne und geäprocheno Versfiilse zu unter-

scheiden, da nnr filr die geäungeuen ein raetro-

nomisch strenges /eitnmfs augenonunen werden

kann, so ist di>e!i Im-i ileii ( ii-ierlien l)i< iiiiT mifl

Komponist eiue For^on, und ilie Miuik war 'obli-

gatorisch': es fallt dadurch eine Differens fort,

unter der unsere dent^^chen Tv.\U^ oft zn leiden

halten. Wie stf!\ Wc-tphal Air \'>T<iii!ii!iiip von

Wort niul .Melodie gedaclit bat, zeigt er uns durch

die edle Komposition von Pindars 'Atuatov fur

\ls die griechiHebe 'l'iieorie und /war die

alexandnutscbe in Italien Eingang fand, da stand

die r6misohe Poesie noch anf der Stufe der

Aeottitnation, und w ergiebt sieh unter \V< ^rj>il ils

Analyse von neuein die fiewirslieit. daiV ih r S.i-
'

turnier als eiu Vor« von acht üebaugeu auzu-ehen >

ist, entsprechend der nrindogernianischeu Lang-

aeile. Nnr nnterscheidet Wostphal nicht wie wir

(W'oeiiiMiM'tir TX. -l'.i S. 1 :; 11 ) die H niprliehnngeu vun

den Nebeubetouuugen. i^a blieb trotz aller Cjuuu-

titätsmessongen in grieohisohen wie in italischen

Landen ein Gel&hl fÖr die Betonung erhalten,

welches sich in TolkstQmlicher Poesie zuerst in

schwachen Simreu erkennen Hir^t. bis es für die

byzautiuiscbe Poesie seit (iregor von IS'azianz nud

für die lateinische Kirchenpoesie seit Ambronns,

der wohl eine besondere Untersuchung verdiente,

die llfrr^chaft gi'winnt. Jene sebwaeheu Spuren

sind in der griechischen Dichtung die Verse des

jBabrins, in denen die Torleiite Silbe den Accent

trägt, nnd in der lateinischen die Soldatenlieder

bei Sueton n. a. und das Pervigiliuni.

Merkwürdig genug ist es, dals die quantitie-

renden Metra der Grieehen zu Persern nnd Arabern,

natfirlich iu einer dem Volksoharakter entsprechen-

den Auswahl übergingen, während in der italieni-

seheu und roniauischen Poesie eiu neues Prinzip

Kingaug fand, das der SUbensShtnng. Oer Vers

der Dauteschen Terzine, aus welchem der iambische

Fünftiilsler iles I>rainas geworden ist, verlangt

— hierin dem Hinkjumbus des Bubrius ähnlich —
nur am Schlüsse eine gewisse Betonung und ebenso

der Vers Alezanders von Paris am Ausgange seiner

lii'iileu H'ilfteu. Auch die deutsche Sprache hatte

eiue Periode der i^Ubeuzähluug, nämlich in den

Ton Westphal nieht behandelten kurzen Reim-

paaren <les i:>. und namentlich des 16. Jahr-

luiiiilcrts. llan|>tsiiclilii-h jrdoeh nehmen wir in

der laugen Zeit von Otfi-icd bis Klopstock die

Erscheinung des Eindringens fremder, besondeis

lateinischer und grieehischer Metra wahr, aber

die \'organge sind anderer Art als einst bei den

Körnern.

Otfried setzte an SteUe dar Allitteration den

Kniireiui der lateinischen Kirchenpoesie; er war
ein i.n'l.'lnier < iei-tllclier. aber er wahrte die volks-

tüuilicJie Versbetüuung. Wie seine Verse zu

lesen sind, diese schwierige Frage beantwortet

Westphal. indcni er in ihnen den absteigenden

sp<)n<lei>eben Tetratueter i-rkt'nnt und die^e Ver—
form amch iu audereu altdeutächeu Deukuiiilern

uachweist. Hier wKre eine Anaeinandersetznug

mit der erhaltenen Notiening am Platze: Virga,

l'niieiu-. (Jlini-.
( 'fplialien^. I'odatns. Epiphonus

stehen iu den Huiid»clirifteu. »Siebe MüUeuholf-

Scherer, Denkmäler IX nnd XXH. Wir sind

wiederum bei der Saturniorfrage augelangt, es

bii tef >ogar dir latciiiix lir Dirlitiing des Mittel-

alter», z. ti. der Modus Uctiuc analoge Schwierig-

keiten in der Lesung der Verse; aber wir stehen

noch vor einer anderen Schwierigkeit, die West-
[ilial \ icllo'.rlit richtig, aber doch nicht überzeugend

gelöst hat, nämlich vor der Frage: Waur der

Tetrameter des Satomins nnd des altdentschen
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Verses ein trocbäischer oder ein ipondeischer?

A\ iink' man darauf entu'»'^'iipu. dafs für jt''-

sj)n)chene Vene nicht eine gluiohstrenge Bcstira-

niiing der Senkimg nStig sei wie für geäungene,

XU .steht dem entgegen, dafs gerade fSr die eli-

«leutsolien Verse eiu Hewcis. dal's sie j^osnngen

worden, vorliegt; würde man entgegnen, da^^i nacii

Fnmco toq Köln der Dreitakt, das Tempn» per-

fectam, das «lleiii geltende sei, ao stellt dem ent-

gegen, dal's dies nicht fiir ält«rc Zeiten zu ffeltfn

braucht. Ich glaube, dalk es au Beweismitteln für

Weetphab spondeidcho Lesung nicht fehlen wird.

Noch eine andere Frage wird von Westpbal

nicht erörtert: vielleicht diejenige, in den n Beant-

wortung auch die Möglichkeit eines L'herganges

zwischen acceotuierender und quantitierenderl'ueüif

erkürt werden kann. Nandieh die fVage: was ist

AccentV Nirlit ohne weiteres Betunung, oi)gleieh

etymulogiseh Be-tonnng vortrett'iioli zu ;j(K>,--wd/«

und ac-centus palst. Bei jeder Silbe ist unzweifel-

haft Tondaner, Tonstärke und TonhSlie m unter-

scheiden, und wenn es auch nicht ausgeschlossen

ist, dal's die am längsten dauernde Silbe eine»

^Vorte:l zugleich die am hüchstea klingende und

am sttrksten betoote ist, so bezeichnet dooh der

griechische Acoent nur Tonhöhe. Im accentuie-

rendeo. Verse kann entweder die Ti>nliöli«' oihr

die Toostärke berücksichtigt wurden sein. L'n-

vermeidiieh ist es, dafs beides snr Tondaner in

Bestehung tritt: darauf beruht das grieehischc

# .\eeentgesetz. Selilierslieh drängt die lOntwiekliuig

der äpraciie dahin, dal'b die Tonhöhe sich mit

der Tonstärke yereinigt nnd die Tondaner davon

abhängig wird. Auf diesem Punkte seheint mir

das Nenlioehdeutscho zu stehen, und darin finde

ich auch die Erklärung tür die Gesetze unserer

Naehbildnng des grieohischen Hexameters. Ober
die Cieset/i- dieaer Naehbildnng handelt die von

West i>lial aufgenommene Arbeitdes hocligesehätzten

Dichters Heinrich Kruse, die mithin auf eigener

Er&hrung beruht und Qbrigens durch die kräftige

Form des Ausdrucks wohl manchem gefallen wird.

Der erwäluite I bergang zwiseheu 'ronhühe

und Toujjtärke vollzog sich im Lateinischen zur

Zeit des Ennina, von dem ebenfalls eine Abbandlang

nber N'aciibildvBg des grieohiMken Hexameter»

uieht ohne Interesse gewesen wäre. In mnnchou

Fäileu wich die Tonhöhe, in anderen umgekehrt,

nnd es entstand ein nenes mit der Tondaner ver-

bundenes Betouungägosetz für die drittletzte nnd

vorletzte Wortsilbe. des>en Wirksamkeit iielien

der Quantität auch im Verse des Tereuz und
|

noch bei Phaedrus nach meiner Meinaug wahr-

nebmbar ist, wihrend nns die Satnnier ein gvtee

Mittel an die ITand geben, die ältere von der

(Quantität unabhängige Betonuutr zu verfolgen.

Ich bitte deu Leser, zu eut!>chaldigeu, wenn

ich in dieser Skizze der Entwicklung der grieohi-

schen und römischen Metrik seine Geduld auf die

Probe gesteilt liab«': viellei<'iit ist es mir. indem

ich den Anregungen de» Westpiialischen Werkes

folgte, gelungen, die Wichtigkeit nnd KeiehhalÜg^

keit desselben zu reranschnnlielien nml aucli für

die von mir iiieht bernhrtim (ieliiere eine gün-

stige Erwartung zu wecken. Wir haben unu eine

allgemeine Helarik auf Grand der Lehi^tse des

.\riätoxenos. Es würde die näi hste .\uQ|fabe sein,

diese Lehrsätze aus allgemeinen Naturgesetzen

abzuleiten, also eine Physiologie der Metrik zu

schreiben. Über das vorliegende Werk darf nach

allem < besagten das Urteil wohl dahin lauten,

dal's seiiii' Schwächen erklärlich sind, seine Vor«

Züge aljcr bei weitem überwiegen.

Berlin. H. Draheia.

Felix Müller, Zeittafeln zur rirscliiclitf der
Mathematik, Physik uud Astronomie bis

zum Jahre 1600. Leipzig, Tenbner. 1893. 104 S.

-',40 A
Plan wie .\u.>fiibriiiit^ dieser Tabelle ist treff-

lich. Wer sich mit der Geschichte exakter Wisseu-

schaften besehSftigt, hat gewifs oft das Verlangen

naeh einer solchen Cbersieht empfunden. Man
kann uieht immer alle diese Daten so schlag-

fertig und sicher im Kopfe behalten, dafs mau
aach ohne Naehsehlagen sich anf das OedKchtnis

:illein verlassen mag. Hier findet man das Ge-

suchte schnell: kurz iiinl klar i^t das Nötigste

gesagt; genau und vor>>iehtig wird du» Sichere

nnd Wichtige hervorgehoben. Man findet aber

noch mehr, nämliob unter jeder Zahl samt ihrem

Ti'xte die Litteraturnaehweise, d. h die wielitigstcn

neueren L'utersuchungeu über deu botreifeudeu

Gegenstand. Dafs diese Anfiählnng so gut wie

voilstiiniliti ist, lehrt deu Eingeweihten der erste

Miiek. I]s i-t vidleieht ein zu spezielles Beilürfni.s,

wenn der Kef. hier die Hauptstellea der alten

Autoren, vermifst. Diese Citate wfirden das Buch

allerdings um etliche Seiten ansilehnen, sind aber

•^n raile für das Altertum um ho wielitlLier, als wir

viele Daten oder Titel nur aus solchen Oitaten

kennen. Nfitdich ist der tiedanke, vor jeden

Namen eine Dorehsehnittsjahreszahl zu setzen;

denn so gewinnt iii;m fiue ungefähre Übersicht

über den zeitlicheu Verlauf der Theorieen oder

Eutdeckuugen. Wo wir genauere Zeitgrenzen
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kenoen, sind sie im Texte selber in Klaiumerii

heijyefiigf. Kin iiliiliMhctix-li»-: I'cfrist.er der NuniPii

uud 8ucheu erleiclHert diu Naclischlagc-u und

maefat die uweekmirsige Anlage des Bilehleins

Tollstüntlig.

Der Verf., dessen Arlipit wir durcliaus lolicn

nnd selber uuunfhörlich benutzeu, wird es uns

niebt verarmen, wenn wir einige kleine Naditräg«;

oder Andernngeo in Vorschlag? bringen. — 1. S. 5.

Die .lahreszalil nnter .'»('.(l, 2 nmls heilaen 1S.S7. -

2. S. 23. IJini'ijl Also feige, nicht J'rryae. —
3. 8. 19. Bei dem wenigen, das bisher fiber

Euclid.s Optik ediert ist. durfte H. Weilseuboms

Arbeit 'Zur Optik des Kuelid' im I'lülulogus XLV
1. S. 54— t;-J nicht fehlen. — 4. S. 24. Uv^la
aU «Brennspiegel' <m denten, ist anspreohend,

aber nn!<it:lier. Al> Mol'se Vennntnng eollte es

mit einem Fiajfi/ciclu'n verseilen werden. —
5. S. 28. lu der Lilterutur des üeniiiiuä vertiiilst

Ref. des Petuvins Umnologinm, welches neben

Hüderich und Haltna die dritte Ansguiie der

lsa^n<;e bicti-t; ferner <las l'rogninim von Kr. Hiul's

de (ieniino et Poüidoniu, Kiel welches die

Isagoge des Geminus fQr die eitierto Epitome ans

des Posi<loniu» Meteorologii' erlvlärt; endlich des

Ref. I'liilol. IJeiträge zu grieeli. Matlieinatikern

I—IV. i'üilologus .XLII 1, a »2~]1«; \\^' 1.

S. 63 -81. 2, S. 278—313. Da« Uranologinm

nnd die Ithtrseehe Arbeit mufsteD citiert werden;

lies Hef. Hcihiitre ersclii inen dem Verf. vielleicht

seit ühtl's nml .Manitiuh veraltet. — G. 30. Hier

ist noch nicht an^nommen die neueste Ausgabe

des Vitruv. welche in Leip/ig bei IIoltKc erschienen

und in der Bibh pliil. elass. I. (,>;nrtal.

eitiert ist. — 7. 31. Wurde des Uolumella

de re rmtien eitiert, so durfte auch das yerlorene

Bneh aiteer»»» uHlruh^ioe ir. r. .\I 1, Mli Krwäli-

nung finden. — S. ;i2. I*'"^ Xiconi i( hii> Werk

ist doch wühl eine 'Zuhlenlehre', keine '.\ritli-

metik' in unserem Sinne. Was wir ^Rechenkunst'

nennen, heifst griechisch loyianxi'. Tst nicht

'.\rithmetik' ein zu allgemeiner .VnsdrnikV —
U. S. 33 nnd 8.38. L nter i^tulemüus wie Tlieou

fehlt die grofse Baseler Ausgabe vom Jahre 1538.

I'reilieh gal> «leni h'tf". ein \'ergleich mit der

llalniaseiien den Hewcis. diil's >ie nieht sorgfnlfig

gedruckt ist, z. B. oft dus Auge des 8et/.ers uder

des Abschreibers von einer Zeile zur anderen

irrte nnd so eine ganze iieihe ansliels. Und den-

noch ist sie wertvoll, vor allem da -ie den Theon

ganz euthült. Die grul'so Lücke gegen Ende des

Thron (%hlnft des X., das ganze XI. und Anfang

des XII. Bnehee, 8. 4ÜU) stammt ans den Hand-

LASSISCHE l'UILOUMUE. IxtW. No. a 68

Schriften; ebenso feliieu in den Handschriften das

III. IJiK'li, welches aber durch i^ixaXäov lov

hu(tar,iÄMx tli tqiiov tifi [taSf. avvf. tov JJtoX.

ersetzt (S. 131—194), und dai Y. Bneh, statt

dessen Umtnov *y4Xf^i>dQitos vnoitvtifux flg ti

nifiTtiof t'ri; 'fvyn'<'£n>)c eingeschoben ist (S. 231—
272). Interessant sind auch die Holzschnitte,

welche die grofsen Anftngsbnohstnbeu der Bneher

umgeben, durch ihre Derbheit, wie dnreh Dar-

siellung des Dudelsucks. Jenen Xicolaus findet

tief, überhaupt uirgeudii erwähnt! — 10. Ö. 37.

Hultseh edierte den Pappns in drei Binden Ton

1876 -78. — 11. 39. Des Psendo-Pcodvs

rt(fai{>(( mnlste Iiier oder u!if>T fieminus genannt

sein (vgl. des Ref. beitrüge \ , ä. 313 ff.). Sie

bietet einen Einblick in die Fiabiikatiott antiker

8cliiill>i'ielier, die dann in der Sohule nnter dee

Iielirniei--teis falscher l'"higge segelten. — 12. fs. 45.

l-iin anderes tiuhulbuch i^t das grofse astrouomisch-

kiimpatistisehe Sammelwerk, welches Karl RBek
(.\u8/.üge ans der Nat.-(Jesch. des Pliuins etc.

O.-IV. .München ISSS) zum Teil rekonstruiert hat.

Es erschien zwischen 730 und 7U3, stammt viel-

leicht ans Bedas Kreisen und kam verrnntlieh

diinh den aus der Insel Hy ansgewanderten

Bischof A'irgilitis nach Salzburg. 1!^. S. ^7
' uud 4U. Dufs Al-Muuiuu zweimal erwähnt wird,

ist nicht zweekmafsig. — 14. Völlig vermifst IMl
den .1/ix(>öc «<j*ßo»'ö/i[oi'/«*»'Joc. Leider ist dieser

Sammlung noch keine besondere Untersnclinng

gewidmet. Duch tsteht auch so einiges über sie

fest. Bekanntlich steht in den Handschriften des

l'appus (c. 2;».'») unter der Überschrift des

\'I. Buches die Xnti/: rrfnif^yft (h' u/toinJn' j.innc

if töi liix^iü dnifjOfOftovfityM. Dieser fiix^tüi daiQO-

r6ii\ot<fin-\o.: teheint zum Almagest {/idyug dmqo-

rofiog) des Ptoleniüns (c. 87— 165) den (iegeusatz

zu bilden. Xnn spricht l'appus im VI. Buche

von tidgenden Werken: Tlieodosios (c. — bö)

(SifaiQtxü nnd nfQi t^fitQÜv »al yWfmPt Encleides
(c. — 3(J0) tfmvöftfvu nnd imutd, Autolykos
(c. — 3.S(I) TTfpt xivoriiM'tjC nifdlniec. \ristMrelios

(c. 2f<0j nf-ffi ittyt^wi/ xui dnouitiiiäim' ijAiov

ml rnktfrin, MeneUos (c. +98) etfatQuaS. Diese

Werke stunden also sicher in jenem Sammel-
werke Sie stehen auch alli^ in einer Aii/.alil

rariscr codd. (2342, 2363—23tJtj, 2387, 2388,

2390, 2448, 4472) nnd hat alle in einem Mai^

ciaous (304) znsarameu. In diesen Handschriften

kehren aber fast rcgelmäl'sig auch folgende

»Schriften wieder: Theodosios nt^i oixi^ntutv,

Eneleidei M^^^i1'a tmA mnomfum, Antolykos

ne^ intfoluv »etl dwfwVt Hypsicles (e. — 190)
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dyaffOQixöi. Das mag 1097 Kabrurius (vol. II 88)

veraulalüt haben, aucb »ie in deu d. anf/u-

uebmeu. NVeidler (p. löü) schrieb 1741 vou

dieMn Werken: Arubiei quoqut etflant venioat

Tfiel'ill ('rtt tlocfl l.n(i!ieux biOL Mm. pop. '2/il et

2 '/(J' setzt Fabricius hiuzu). Arabibui dicehatiUir

tracluluB intermedii ('ut Abulpharaio p. 00

Fabrieiiu), tn/tr Euolidü nempe elementa et Pmk-
maei iii<>oiui<n coimtntiduut'rn. Auch er zählt die-

selbeu Werke zum /». d. wie l'ubriciiis. Ist da»

richtig, HO kann die Sammlung des Meneluos
halber erst nach + 100 eniBtandeo sein. I»t aber

der fi. d. im Gegeosats zam Älmageet benannt,

so liegt die Kntstehnng der Snmminng '/.wi^^clien

+ 17U und + 290. 15. Ü. 7ti. Uioju ist gut

ab Verlireiter etatt ab Erfinder des Kompasses

genannt Warum fehlt aber die Angabe, wo und

wann die Xordweisung der Magnetnadel zner^t

erwähnt wirdV Hekanntlich bei Alexander Neckam
(c 1190—1*200) tind Gniot de Fhmos (e. 1^—
1210). Vgl. S. Rnge, Gfsch. des Zeitalters der

Ent-deck. 1881, S. '22. Wir möchten iilierhaupt

ein Oewicbt auf die ersten Erwälinnugcu oder

Sparen einer Entdeekong Ic^n, s. B. auf db erste

11 n geschickte nnd unfertige Ahnung des Begriffs

'Meridian' bei Herodut (vgl. des Kcf. l'rog. 8. 21)

oder die enite Beobachtung davon, dal's die Höhe

mner Wassersftnie die AosfloTsmenge bestimmen

hilft, bei Frontinns (Heller, tiesth. d. Physik

8. 121) oder vielleicht schon früher (HilHngor,

Zeitmeasor d. antiken Völker S. '66 f.), worüber

Ref. demnSebst an handeln hofft

Berlin. Kax C. P. Bebmidt

Bichard Schenk, observationcs critiiav in ta-

bulas Aristopliaueas, praeeipue in posteriores.

Wheenschafflfcbe Beilage zu dem Programm des

Stadl. Friedrich Wilhelms^ymnasium suNea-Ruppin.
1891. 18 p. 4".

Gegen 40 Verse des Aristoiiliames suciit der

Herr Verf. dieses Programms an heilen, nnd swar

befindet sich (htriuiter eine Menge recht ver-

verzwfifelter Steilen, au denen schon mancher

»eiueu .Scharfsinn erprobt hat. Znui weitaus

grSTsten Teib gahSren sb den bteten Stücken

des Dichters an, besonders der Lysistrate, den

Thesmophüriaznsen. Ekklesiaznsen und ilcm IMutos,

einige deu Fröschen. Aciiarueru, Weäjicu, Frieden.

Zuweilen sneht der Verf. die Dberliefemng gegen

Konjekturen zu schützen, wie Thcsnioph. 74 und

Kkkl. .'i'M. «xitr billigt nur \'eriMutuiii;«'u ainlcrer

oder niiuiut am wieder auf. Imnierhiu bleilit noch,

aaoh wenn man diese abreebnefc, ooeh eine statt-

liehe Anzahl Ton nenen Vorsehiiigen.

Was ihre Qualität betrifft, so kann man wohl

sagen, ilafs keine schlechten darunter sind. Aber

i. Ii. die Verse Plut. 11 Ü f. werden nicht besser,

wenn man sehreibt e Zt^ fti» ovv, elius ut

lovtw fuiQd ftf /ft94tt* &v intioiihfu. Man mnb
in solchen Dingen vorsichtig sein: der Aorist

ntiMv kommt meines Wissens bei Aristophaaes

nnr in der Form m9iiv Tor: Ban. 1168 (wo

Enripides vielleicht tragisch spricht) und I'lut. !>4'J,

beiilcmale in einer \'i'rbindung. dafs man auf den

üedaukeu kommen mala, die Form habe sich aus

dem konservativen ofBxiellen Spraehgebraoeh er*

halten. Sonst braucht Aristopli;inf's (und db
übrigen Komiker nach Jacobis Index und meinen

noch nicht aligeschlosseueu >Saiumluugen) die Form
ntlkuu. Und ist denn der Sinn so ooertrl^lioh,

wenn dasteht: (Jetzt schon hat mich Zeus mit

Hliudhelt gestraft.) wenn er alicr die verkehrten

Pläne dieser Leute vernimmt, dann macht er mich

ganz kapnt?

Mit Fnrecht scheint mir Thesmoph. 53(i an-

getastet: tl fthf oiV ric ftrin', fi dii firj, fjfttTi

uvtui — unotlJti.u.oo(ift>. Ich kann nicht einsehen,

daÜB hier eine onmSgliehe Ellipse vorliegt, nnd

glaube, dafs sich Velsen in seinem Programm

Saarliriicken I8(»0. 4 ganz unnütze Skrupel ge-

macht hat> wer tt^ sei, ein .Mann oder eine Fran

oder Sklavm n. s. w. ich stimme UVitssche bei

und bin überzeugt, dals das resolute Weib, die

.Sjirccherin, sagen will: Wenn sonst niemand da

ist, wollen wir selbst Muesilochos abstrafen. Dafs

sonst niemand bt, weifs sie, ihre Worte sind nur

eine dem gewöhnlichen l>el)en entnommene Ver-

zierung dessen, wjvs sie als ihren Kntschluls aus-

spricht. Kecht prosaisch klingt neben dieser der

Anfregnng der ersQrnten Weiber so treffUeh ent>

sprechenden Redeweise der Vorschlag: *i ftiif ovr

Auch Thesmoph. 147, wo vorgeschlagen wird

ti^ ff SXy^*f»y od mK^ojcff, ov statt na^taxeit^y,

kann ich nicht zustimmen. Mag hier Parodie

fider Paratragodie vorliegen: eins vou beiden i.st

es, und du ist es immer sicherer, das Überlieferte

beizubehalten als dnroh einen Emendationsversnch

vielleicht den Dichter um eine Pointe zu bringen.

Ks ist ja möglich, dals hier ein geschraui»ter

Ausdruck des Tragikers verspottet werden soll:

leh habe zwar gehört, dais do mich kranken wiUst«

aber was du vou mir erwartest, dals ich mich

darüber Tirgern würde, das hübe ich nicht gethan

(= meinen Beitrag ilazu habe ich nicht geliefert;

vgl Classen zn Thnkyd. II 9, B).

Andere VorsehlSge sind nicht fibersengend.
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wie Tlieytnuph. 355 ^ Mifdavs htoyiiwst rj) A^m^
dwtot ini (iXä(iti für r^c X'^Q'^t o?wx' Äii ßi-dlitj.

ibid. 1202. I'lut. 4J;i, wo ß. VVynne-Wiisoa

Class. Ber. 1892, 382 ronehligi: dlV od

iffli <tv*0(fvvtor drjfiaict »der xfvöv n m>xOi[dvtov

d^Yfiü lov. Mir sclieitit, da Karioii initncr an

Seiteu des 'Geret-hten' »teilt, riitliciicr: uXa' ovxti'

int eoMOffavtw d^yftasu — Den Ring brunebst

du gur iiirlit. >rif wir den Plutos halieu, können

die Sykophanten nicht mehr heiCson. — Acli. 2.'),

412, \Ve»iicu lü24, Frieden 21U. Warum Frit-deu

256 g«striGhen werden soll, veratehe ieh nicht,

und ^Qtfit'i gieht schon Hermann dem Trygaio«.

Lys. 1(17!» ffyn'Qtrtrm fäh' t^f)' ij (jrntfouä /fivJtg

y. E^iitov ooi yt x^^^f <falyttut. hi daa nicht

sehr dnnkei nnd ohne Kommentar kanm xa tct-

stelien? Wenn es erlaiil i i-J. an einer so ver-

dorlfteti St«'llf <lein (»eist»' des Aristophanes nach-

zuspüren, HO Wage icii: vnt{»^[i<»<!i^ai (imtntQ-

ftowf'9ttt) 10 xu't'" ifaivttat (schon Meineke hat

td d* i^ifMkt9ut [rel %iov(r^f], fahrt aber furt:

yf /Hoot' iftdi'nui). so (hifs der Sinn wäi«': das

geht uouh über alle llermeu hiuuusi ZuKiitruuea

wäre m> etwas dem Aristophanes wohl, ob or es

gesili riehen hat, ist eine aiiilere Frage.

I )erg!cieiien liel\c »ich noch manehes antTduon,

doch mag es mit deu Aasätelluugcu gouug aeiu.

Einem Vorschlag«' des Verf. trete ich bei, näm-
iieu Ekkl. 638 ohuwy äy^ovn' xui /Qtjatm^

löif nüriu ytroovnt für lüy riüyiit yt^ovta,

aller er ist nicht ueu, Muiideru achuu 18^4 in

dieser Wochenschrift p. 6.32 von Job. Wugner
gemacht.

Naoh iiicincm l'rteil halten die N'erhessenmgs-

vurtschlüge de» Verl. nicht viel Aussicht, in deu

Text des Aristophanes angenommen so werden,

Tielleieht aber hat er hier und da den Weg ge-

zeigt, auf dem man som Bichügen ^'elanut.

Weimar. Otto Kaehler.

Ernestus Herrmanowtki ,
(^>ti,n ;.t ioiK s Teren-

tianae selcctae. 1. Lte
|

ioli>i.'i llt'aut(»ntini(iru-

meiiu venuitia forma. II. K\ prologis ()uirl de

(inlitK' fabularum apparcat, llissertatio inaiig.

]iliilolugica . . . uoivers. Halcnsis. Halls Saxonum,

1893.

Ausgehend von der iu V. ,'1 des Ileaut.-Prologs

gegebeiieu I)ispu>ition, der zufolge V. H— 15

nach meiiieui Vorgang hiut«r \ . 3 gestellt werden,

nnd von der Annahme, daft dieses Stfiek des

Tereuz kontaminiert >ei, behandelt iler \'<'rf. im

I. Teile die>er Ilallischeu Üoktonlissertation zu-

nüclist die .Vufangsverse (Iiis V. 15), dann aber

auch die SehlnApartie des Prologes (von V. 35
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an) nach mehrfach neuen Gesichtspunkten. Er

kommt zu Ergebuis.sen, welche nicht blofs diesem

Prolog, sondern ebenso dem zweiten der llecyra

(von V. 46 an) eine andere Gestalt geben nnd

auch auf die Prologe de* Eunuch und der AdeU

phoc sich erstrecken. 20 fi. htellt er die Ver-

äudemugeu zusammeu und dinjckt S. 21 f. Ueu

Ptolog des Heant. in der Faaenng ab^ welche nach

seiner Ansicht dieser durch den Dichter erhalten

hat: es folgeu V. 1 - U-I.^i, 51, 52, 10. 5, (5.

IG—34, Hec. 4Ü—57 aufeinander, V. 7—9 spricht

er gleich mir dieeem Prolog ab, den folgenden

Vers (Nunc i}nam nb rein has partu didireriut^

paueit dabo) will er aber uiclit als späteres Ein-

schiebsel gelten labeeu, sondern dem üeaut. er-

halten. Nnn können aber Y. 15 (Qtd orationm

haue srriptit^ quam dicturus xuni) und V. 10, welche

beide einen neuen Teil ankündigen, nicht hinter-

einander stehen, und diesem Einwurf sucht er

dnroh Einscbiebnng der zwei letzten Yerse des

Prologs (V. 51 f. Exemplum ttatutle in ine n. 8. w.)

ohne Erfolg — zu begegnen. Für t iue orntio'

sind /.wei Verse zu weuig, ftir eine kur^e Mit-

teilung (jHiueia dabo) 33 Verse an nel, nnd jeden-

falls erhalt4'n wir so drei Teile des Prologs im

Widersprni'h mit \ . W eun daher der an sieh

untadelige V. 10 dem Dichter erhalten bleiben

soll, worin TieOeiobt dem Yerfl reeht m geben

ist. niürste er m. E., wie bereits L. Havet (Rer.

de phil. n, s. X [I8S6] S. K^) angcnommi'n hat.

das Schicksal der drei voraosgehcudeu \'erse

teilea nnd in Hec. Prolog I — nnr nicht nach

V. 8, sondern in die vor V. y anzusetzende L&eke—
verwiesen werden. Der Verf. fr' ili<]i (S. 11 ff.)

hält diesen Prolug liir einen uugeeigueteu Plats

nnd denkt aa den Prolog dar Ad., wo vor Y. 15

eine Lücke sei, in welche jene drei Verse gut

hiiu'ir.jKil'^ten. Eine Lücke giebt es aber dort

nicht, da Sam an der Spitze von V. 15 die Figur

der oeeupeMo einleitet; nnd wedialb in den Ad.

der Fhilog Kenntnis des Diehtemamens nur beim

grofsteu Teile der Zuschauer, nicht aber bei allen

Toraushetzt, wird vom Verf. nur iu sehr ge«

kfinstelter Weise erklärt: ein kleiner Teil soll

namlioh nach Y. 15 ff. der Meiniug gewesen sem,

die Lustspiele des Terenz seien gar nicht von

diesem, sondern von seinen hochgestellten Freunden

verfafst. Indes spricht V. 16 nur von einer

weitgehenden Hilft beim Sehreiben, Vttd gani mt-

erklärlich bliebe, was vom griechischen Ver-

fasser gesagt ist. Die liekauutschuft mit dessen

Namen mulste Ter. entweder bei allen Znschanem

oder beim kleinsten Teile Ton ihnen vonosaetien.
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Osft Heaul V. 7—9 infii baito in Prolog I der

Hee. passen, glaube ich noch jetet wie iu meiner

Inaug.-Disa. {De jn-ol. IHuuL et Ter.) 8. S) f., und

dafs ich aelbat, wie Hemn. Sw 18 angiebt, die

Worte 'meMumam parttM nottntm' ttx *mira et

obtcnra* erklärt hiitte fwdlilverHtanden, in der

Heejra!). i!>t ein Irrtam. Freilieli setzen die Verse

den Wegfall der 'tiWi prouuntiatio fQr die be-

iraflbnde AnffBlming ti»«is, indes ebenio ftr

jedes andere Htiick, in desMU Prolog mau die

drei Verse bringen will. Hei der zweiten

AofführuDg der Uecyra löTst sich für jenen Weg*
fiUl ein amretchendar Omnd denken, mag aaeh der

Ausdruck v.r.i<Vi4' (/<('.). den ich S. VI zu-iiiiin:eii-

fassend von der ersten und zweiten AuÖulirung

der Hec gebranchte, von der ersten nicht völlig

panen (e. Hemn. 8. It f.)> Noeh habe ieh an

erwähnen, dals. wenn man Ileaut. V. 10 mit in

den Hecyraprolog herüiiernimmt. die Annahme

ndtäg wird, für welche auch anderes zu sprechen

aebeint, daA Ambivins den enCeD erlMltenen

Prolog gleich dem zweiten in Person vortrug.

Aus einer längeren Lücke zwischen V. 7 und 8

der Hec. sind durch eiaen glücklichen Zufall nur

ebea die 4 Yerse, die am Rande dee Heaat.-

Ftologs Iiis Parallelstelle zugeschrieben waren.

fBr uns gerettet worden. An keinen «ler beiden

Verse schliefscn sie unmittelbar au. Voraus ging

eine kone Ek'UimDg, wie die zweite AnAfarnng

der Hec brotz des in V. (> f. berührten Wider-

srebens von selten dos Ter. doch zustande kam. Ks

folgte ihnen eine kurze Verteidigung (pauru ilalio)

dee Slfickee gegen die Widenaeher des Diehtere,

welche den änfseron l'nfall des Stückes natürlich

auf seine inneren Schwächen zurückführen wollton.

Die Rede scbloi's dann (V. ü) mit der üblichen

Empfehinng des Luispieb.

Mit V. 4—6 läTst anch Herrm. den Ilanptteil

de« Heant.-Prologs beginnen, aber wir l>cgi'gnen

hier wieder einer einschneidenden Neuerung. \'. 0

— in seiner ipiteren Faitnng (Dupleii qua» ex

argunifiito f'ncta e^t isimpliri, denn .A' liest . . .

thifiliri) — ist ihm ein Beweis für die Kouta-

uiiuatiun des Stückes, und da aus V. 4 das

Gegenieii horrorgebt, giebt er diesen hier anf,

bringt ihn aber (S. H f.) im Prolog des Enn. hinter

V. U als Attrilnit zum Phasma des Luscius l,!in

unter. Eines Ist hierbei dem Verf. sicher nicht

snsogeben, daft die Worte *Ex iiOfjfi'a praeea

iutffjram comot-tliam^ notwendig den Vorwurf einer

'vtfsciira iliUnriitia enthalten müfsten und deshalb

nicht auf ein eigenes Stück des Ter. zielen

kBonten. Was aber die Hanptsacbe betriffli, die

FVsge der Kontamination, so hat Hmrrm. im An-

hang des I. Hauptabschnittes (8. '22— JD) nur 'Du

vidi» fabiilae I/eaiit.' gehandelt. Es sind z. T.

dieselben Austöfse, welche etwa gleichzeitig Ed.

RStter, De UtauU Ttr. (Baytenth 1892), darlegt

und zum Beweise der Kontamination benutzt hat,

indes ohne von der ursprünglichen Gestalt des

Stückes eine einleachteude Vorstellung zu geben

(s. Dentaehe Litt.-Zeit. 1892, Kol 1459 f.). Letz-

teres hat Herrm. überhaupt nicht vep^ncht. so

dafs man durch seine Heweisnihruug nur zu dem
Zugestäuduis gebracht wird, Ter. hätte dies und

jenes Termeiden sollen. Dies gilt Bbrigens nieht

von allem, was an dem Stücke getadelt wird,

uameutlicli iiidit von S. Ji», Anm. VA und S. "iö ob.

An Heuut. 4 ist also festzuhalten; V. ti {Duplfjc . . .

dupliei) kann daneben sehr gut bestehen bei der

Auffassung der NVorte, die ieh Ih proL FfauL et

Trr. S. 10 {. begründet habe; nur scheinen sie SQ

viel (iramuiatikerwcisheit zu verruteu.

Zvletst werden Heaot. V. 35—17 gegen Hec.

V. Iii .'>7 umgetauscht; V. 4.*)— äO kommen als

Parallelverse in Wt-gfall. Mafsgebend für den

Vorschlag waren Heaut. \. Ab ff. (. . • dale pote-

rtaiem mihi, StaUtriam ayere ul liceat per tüenthm

u. s. w.), insofern dem Heant. die Bezeichnung als

fliitiiria nieht znkomme, für ilie Heeyra aber sehr

gut passe. Vergleichen wir allein diese beiden

Lastqsiele nnter sieb, so mfinen wir d«n Verf.

recht geben. Es scheint mir aber au jener Stelle

vielmehr die ganze .Artderterenzianiseheu Dichtung,

welcher und nicht ndihti ds C'harakterzug

eigen ist, in ihrer Rvhe der bewegten und leb-

haften Dichtung anderer Komiker p('gennl)er-

gestellt zu wi-rden. Das grofse Publikum gab

damals letzterer den Vorzug, wie die bald nach

des Ter. Tode eintretende NaebblQte der planti-

niseheu I,Hstsj)i('le diMitlii h beweist. Ambivios

hatte in solelieii Stin ken "tlenbar Triumphe ge-

feiert (S. ;i7 ff., 44j, wollte aber auch der nudereu

Richtung (Y. 27 lu vtramqiu partem n. s. w.) zn

ihrem Rechte rerhelfen nnd empfiehlt sie deshalb

dem Wohlwollen und der Aufmerksamkeit der

Zuschauer.

Im II. TeUe der Abhandlung (ß. SO—40) sucht

der Verf. festzustellen, was aus den Prologen allein

sich über rlie Reihenfolge der Stücke eniiitti ln

litlst, und gelangt dabei gleichfalls zu einem von

den bisherigen Annahmen sehr »tark abweichenden

Ergebnis, nämlich: I. Andria (I) ohne Prolog,

II. Adelphoe, Andria (11) mit l'rol., Iii. Hecyra

(1) ohne Prol., IV. Ueuuiontini.. V. i'honnio,

YL Ennuehus, Hecyra (II nnd III). FrinupieU
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halte ich es fBr fiilaeh, die in den Didaakalien und

bei Donnt gebotenen Nachrichten von einer solchen

Untersnoliunp ansziischliefs»-!), wenn man nicht

zavor ihre Wertlosigkeit mit au^^reicheuden Grün-

den danmthnn vermiij;. AndemfiBlls wird man tie-

sicht^ptinkte subjektiver Art, Griimle, ilio iiiihr

mehr als einige WahrschfiiiÜL-hkoit lieausprnchen

können, beiseite lu»»eu müaseu, »obald sie den

Didaakalien widenpreeben. Die Ar^mentationen

dea Verf. halte ich nun in wichtigen Puukteu für

nicht beweiskräftig. Kr oehlielst z. Ii. zunüihst

uu» i'hor. y. 31 f., wie mau bisher schuii all-

gemein mit Recht that, daTs dem Phormio die

erste Änfitihrung der Hecyra ToraDt^gegangen ist.

mit Unrecht dagegen nm V. ,'>;; {(hir,i< antioin

virlut noöin retütuil ioimnj, ihtlis der Heaut. dius

numittelbar Torhergehende Stack war. Kbenüogiit

kann jener Vers auf Heant. nod Ennuch gehen,

von denen gerade der Hrfolg des lot^tiMvn Stückes

den Dichter mit beüouderer Uenugthuung erfüllen

und m jenem Ansdmck des Dankes Teranlassen

konnte. Daun befinden wir ans aber — nnd das

dürfte ansschluggt'liend sein in Übereinstimmung

mit den I )idaskalieu. Anderes, z. H. was er zum
Andriaprolog bemerkt (S. 8*2 f.), halte ich für recht

beachtenswert. In Bezog anf die frOhe AnflQbmog
der Aih ljildx^ uüt er nur die schon von andcriMi

dargelegte Lher/ewgnng. — Im gaa/.en l>esitzt

der Verf.— nnd das gilt nicht nar vom II. Teile -
die Gabe feiner Beobaohtung nnd leiobten Korn-

biuierens, aber er neigt zu vorschnellen Schlüssen

nnd gewagten Hypothesen, die vielfacli sehuu an

sich den Charakter deb Unwahrscheinlichen tragen.

Göttingeu. Karl Dsiatske.

G. Jnlii Oaesarit belli (iullici libri Vll ima A. Ilirtii

IIb. Vllt Für den Sriiul>;cbr. erklärt von Dr. .VIb.

Doberenz. Neunte villli? iiinfrcarlteilcfc fuii'l mit

einem krit. Aiih. vcrselicnc) Antla-^'c Ih >. von Prof.

Dr. Bernhard Dint> r. III, lieft cnfh. I!. VII,

VIII und Anhang A. Ü. C. Mit einer Karte.

Leipzig, B.G.Tcubner. 1892. Via. 3 16 S. 8**.

A 0,90.

Tu der N urn ilc erinnert |). nochmals an die

Zwecke, denen bciue Ausgabe zu dienen bestimmt

ist. Sie soll 1. das ^sprachlich genaue Verständ-

nis des <.ielescnen' tordem; 2. zur ^Aneignung des

(Jcdankciiinhails" und 7ur *Auffus>^ung der Knnst-

form führen' beiteu. Die Erßrterungen saciilieher

Art sind in der Regel dem PJrinessen dos Lebr^'rs

Oberlassen. Was der Verf. über die Benutzung

s. Koiuiacntars durch den Srliüler sagt, wird von

^^chulmiiiuiern nicht ganz gohiiligt werden; er

empfiehlt, dal» der Schüler sich etwa iSounabends

die wichtigsten Anmerkungen f&r das ganze Pensam

der nächsten Woche (10—12 Kap.) nach der An-

weisnug des Lehrers austreieben solle, nm diese

bei der Vorbereitung genau durchzugehen. Mau

raufs sieb nnr das Voinmen des betr. StoiFes etwas

näher betrachten, nm zu der Überzeugung zu

kommen, dal's ein solches Verfahren nicht zweck-

mälsig .sein würde. — D. erwähnt ferner die Ue-

sprechnngen der 8. Auflage s. Buches, sowie die

reiche Cäsarlitteratur der letzten 10 Jahre, von

deren Studium der kritische Anliang den Hewei«

liefert. Dieser enthält die Abweichungen vom

Text der 8. Aufl., hin und wieder mit kurzer Be-

grilmlung. und au^^erdera diejenigen Stellen, gegen

deren Wortlaut oder Erkläning irgend •welche

'ciuigermalsen begründet scheinende Uedeukeu

erifgt worden sind'. Wie Ref. bereits vom
>. Han.le (s. Woehcnschr. f. kl. l'hü. IS'.H, Xo. 44)

liemerkre, liaf !>. >eiiie Meimuitr iilier den \\'ert

der lls.-Klusäc (i bedeutend geiimlert und dem-

gemäfs für das VII. B. auch das Frogr. von R.

Richter, Si irguril i 1'. häufig benatzt. —
t ili vom N'erliälliiis des jet/iL'eii Textes zn dem

früheren eine ungefähre VursteUung zu geben,

fBhre ich aus dem Anfiing dea VII. Buches einige

l^'ispiele an. ind«>m ich die lia. der 8. TOn der^

jenigen der '.). diiridi einen Strich trenne, wie CS

im krit. Anh. von D. geschieht:

3, '2 nbicnmqne — ubi qnac, schon in der

Textausgabe. 8, 2 n. 5. Cevenna — Cebenna

(nach <<lü<'k). .S, 4 neve . . . iliri|ii uitur neu

se . . . diripi patiatur. 11, 1 idquc a — oo^ue (t,

II, 6 continebBt a — contingelmt Ii, 8 mul-

titudinis a — mnltitndini ß. Ligerem — Ligerim.

]']. I liahere secum « - seeuin habere ß. 14, 7

uiaguo periculu a — magno cum per. (t. 14, U

neu suis a — ne suis ß, 14, 10 afstiinare er —
aestimari debere ß. 15, 3 plaeeret a — placeat ß.

l.'i. I [iraesidio a — et praesidio i. U'., •_* age-

reiitur « — gererentur ß. — Diese wie die

meinten übrigen Änderungen sind, soviel ich üehe,

entweder als notwend^ oder doch als gef&Uige

/.n heiirteileii : tiicht minder -ti unn ich Herrn D.

bei, wenn er manchen, z. H. Kratlerts Konjektnren

gegenüber sich reserviert zeigt: 4, 8 ist arroornm

(Kra£ armatorum), 10, 2 snomm (Kraff. sociomm)

mit Recht In-ilfclialten, Tielleicht auch ,S, 4 baec

famu ac nuntii (nach VT 'iih '!). Dagegen >cheint

mir 7, 2 eruptiouem nicht gut zu rechtfertigen.

Das 16 Seiten umfassende 'geographische

[{egister' (Anh. A.) ist sehr genau, mitunter zu

genau, wenii/vteiis in den modernen ( »rtshezeich-

nuugeu; mau vgl. 'tJaceuis . . . vom Liierkopf bis

y
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7.nr Il(»cliel)f'iie von Wiuterl»er>^'; die leirtere wird

iiMiK'lier uiif s. AÜus vergeblich suchen! Konse-

quent sollte man sebreibeD Maltorea and Menonsa.

Untenan heifst es *Axüua: ein Nebenflulk th's

S< i|n;i'Ki auf der r. Seite'. I^ic Si lireilmiiiien «1er

Kurte stimmen nicht überall mit dem Verzeichnis;

•ie hat Ranrici, Yaragri, welche letztere Korm im

Reg. nur nebenbei erwähnt ist. Überhaupt hat

I\ in dieser Hinsicht, wie er selbst sagt, noch

manches zu bessern gelassen. - Wertvoller noch

ab das geogmphtBohe iat das gramiDKttsehe Re-

gister (fast .30 S.\ in welchem z B. der Gebrauch

von 'ii. ab' nach 10, <Iie Anwendnnp di-r Konj.

cum nach 13 Kichtungen hm durch ücispiele

bel^ nod illustriert wird. Jedeublts wird auch

dieser Teil de^ ^Verkos Lehrern nnd Philologen

zur fn''''idliehi n Krtor^cliiiiii.' von (
'?i-ars Spraehe

und iStil ein wiiikommeue& Hilfsaiittel bieten.

Frankfurt a. H. Sd. Weift

T. Livi ab urbe condita Uber IX. FUr den iächul-

gebrandi erbUrt von Franz Luterbacber. Mit
einer Karte <ler Fiirculae Candinac. lieijizift,

B. G. Teubiior. I81tl. 118 S. jjr. 8". l,20 JC
— Von demselben liberX. Ebenda. 103 S.

1,20

Die lieurbeituug der Bücher [) mid 10 ist nach

denselben GhrandsätBen wie die der vorhergehenden

erfolgt. Eine Einleitung giebt eine au>nilirlielie

rbersielit de» lulialts di-r Biii lier in ileiit^elicr

Sprache. Zu den grülseren liedeu aiud tretl'ende

Dispoeitionen gegeben. Kritik nnd Erklimng ist

Ulli Ii in tliesen Riiclieru vielfaeli von L. gefördert.

Zu «Icu .\nnicrkuugeu bemerk«- i«'li fiilgeii.bs.

9, 22, 7 cintlem put/miin war statt 'da er den

Kampf begann* sn setzen *d. e. d. K. rege erhielt*;

ebd. c. 7, 3 vermisse ich eine Beiner'Mui<r /.u

^jro» tu Inratii ocilns: ihi-< < Jewiihnliehe w.in- in

Imw, doch 8. Val. Max. G, 1, 7. Tac. bist. 4, 7i.

Qnint. II, 3, 158. — Ebd. c. 20, 3 wird die

Reileweise '/t; fotdfrt ne<i>itiim est i.st. j'oi<ht* n. >.)

vulkstiiinlioh genannt: hier i-f wnlil ein Hinweis

uut das hüulige \ orkuuiuieu derselben bei Cäs^ir

am Platze (s. Kraner-Dittenb. za b. g. 1, 42, I),

was zugleich zeigt, dafs sie nicht sjio/.ifisch volks-

tfinilieli ist. - 10, S, ;'i ist <lie Cltersetzung von

Inf — i i sowohl nicht — als auch' undeutsch. Ebd.

c. 19, 17 soll in dem Batze t! hotlie nofn« virtf<riam

iluis, att tyo tif'i liiiijiliiin i-i'rrn da« 'i.^l nach «lern

Bedingungssatz naehdrüeklieli den 1 liin|it-.it/. ein-

leiten ('so'j. Damit ist aber nichts erklärt. \'iel-

mehr liegt aneh hi«r die gegentötzlicfae Bedeatnng

TOD aM TOT itn Sinne «los Ersnt7.e«i, die mir nber-

hanpt die nrsprongUcbe scheint: also sieht unser

'so', sondern 'dagegen' war /.n vergleichen. Ebil.

c. 21, 10 wird uec mit ufijue autem erklärt; diese

Snfserst seltene Yerbindnug war zamal in einer

.Schulausgabe zu vermeiden. — Der Text weicht

in Hnoh an :'. 1. in Hneh 10 an 42 Stellen von

dem 11. .1. .\Iüller-Weilsenbürn.s (5. Aull. 18U0) ab,

wie die angeführten kritischen Anhänge erweisen,

in denen auch die gewühlten Lesarten viel&oh

an>f!i!irlich verteidigt -.Verden. Vf.n neuereu Kon-

jekturen sind namentlich die von H. J. Müller

berfiekriehtigt, aneh solche die Müller selbst nicht

aufgenommen hat (z. B. 9, 43, 24 quique alii;

10. lO jxtl'ii/i'.s, ib. ',\C>, K? <y«rt« ^r«/ vinm

Laliiutiu). Nach Füguor ist i), 31, 1 in Klruria

und c. 38, 2 titteta (st. acta) gesehrieben. Eigene

Konjekturen bat L. nenn in B. t' in <ien Text

gesetzt, die fast säintlieli nieht ohne Bedenken

sind Kap. 4j, U schreibt L. Atquoraui t-cercilim,

11/ ijiii »HO nomine per multo» anno* fmbeflfs f^i»«nt

für die Vulgata jf nn. niin^is 'itliiüis. Wiiliei

als .\ee. auf 'Hh,/ .» li.vni^'rn wird. Luterl».

verwirft dies mit der Begründung, dals dann nach

ähnUchen Stellen inbflln Tor auno$ stehen mBfste.

Dieser Grund ist doch sehr sebwach. Aul'serdem

kauu ja auch iii!>rH^.-< in d<'r N'ulgatalesart Nomi-

nativ sein, wie es in L.'s Lesung ist, so dafs also

nneh Ton «einem eigenen Standpunkte ans eine

.Änderung inuiriiig wäre. Anderseits spricht «1er

Spraeligebrancli des Livins etit-iliieden für die

Beziehung von iuOeUes auf unno»: 10, I, 4 ne

prortiM iiHMlrm ayertttt aniiitm; 4, SO, 9 inbell«

li ieuiiium fnit; lO, II. 10 MHtosioi cm aimiiiii. —
Kap. 10. !• bat L. die von Nnuius aus "Livins

üb. Villi' cilierten Worte (auruiae vagiuae, aurata

baltea illis entnt) hinter armi» inaiynen eingeschaltet,

wie mir selu'int, jdansibel; amlere weisen die

Worte dem Livins Andronieus zu. In Buch 10

tinden sich 10 Kunjektureu von L. im Text.

Kap. 29, 7 liest er qnibut {\n\\>\ /fltriM^iu' in »euia

ui'i- niris in c-t-pora ifma //,r/*: mir scheint Hertz'

Änderung in ^mlH rml.Kjif in c. noch immer die

beste zu .sein, vgl. 34, 3U, 4 »'.t' aJverto miitfa

trla nuUa in eorporihu«, rara in geuti» hatrebant.

t'ap. 14, 8 schreibt L. tt npor» iu ip>o v!s<i unter

llinwiis anf Ter. Andr. ."i.'VJ. wtdtei alter «lie

Stellung der l'rä|>usitiou auslölsig ist: ich halte

an iu ieittpore proeul vita gedaeht. Kap. 31, 12

hat L. wohl reelit mit der Einfügung de.s .schwer

zn vermissenden in vor l'twIiijniKy aneli e. II), I

mit der Beibehandlung des hantlschr. /»pfruirfUti,

wozu man vgl. ti, 42, *J aeeipereHtur und Tac. ann.

11, Hfi consiihrettir. In dem krit. Anliang zn

B. ü ist zwar in einer übenioht der Codices der
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wichtige rpsaliensis (ü) erwähnt, aber an den wich-

tijjsteu Stt'lleii seine Lesart nicht nnflfcgebcu , so

liul LT folgende von L. nach jüngeren Haud-

lebriftea oder nneh Konjekturen neuerer Gelebrter

angenommene IiCH)irteu: c. 0, 12 »hO (jnod mtW,
c. "27, 7 pfilite, c. ;U. 14 tjitofl uiul e. it im-

petuHt, ferner c. 22, 3 was L. alü Perizonius'

Yemintang aoAhrt. SchlieTdieh bemerke ich zu

0. 1. iaü aneb Horn ep. 5, 42 die Ihmd-

scliriftcii F<iliinii bieten. — Der Drnok ist konvkt.

Eitle dunkciiäwtirte Beigabe KU 13. U ist eine Karte

der ftirenlae Caodinae.

Offeubaoh a. H. Wilhalin Bimeoi.

AusttlBitt alt ZeHiiehrifton.

M ittfilnn um des Kaiscrlicli l>i'tit Milieu Ar-
cliä(ili)gi>( Inn liislituts. .Vtlionischt! Ab-
(eiluiiu;. XVII. 3.

S. '.»or) '2-2H. Eridi Pci iii< L>, GoometriMlic Vase

aus Atlien. sti'llt die in der Piriiusstrafse jit-tiindciR-n

Bnu'li>titi-kc eines kesselförinigen GeMses (abiu'i'b.

Taf. 10) zusammen, welches eine Cbergaugssture

zwischen den I)ip.v!on-Va«en und den von BOhlan be-

baiiJellon frdliatti^-clK ii \'a<vn biMi t. Has ru fVils war

mit geometriüL'hen Ornaniuntün, die jedoch nicht streileu-

fttmiig angeordnet waren, wie auf den Dipylon-Vasen,

und mit bildlichen Sn-neii fViersjesiiinine, Zweikampf,

Totenklagc u. s. w.) bis nut den l'iif> herab n icb ue-

schmOckt. - S. 229— 251. .luliii« Ziehen, Studien

zn den Asklepiosrelicfs, bespricht 1. die Belicfs, welche

Asklepios einen Kranken besnchend zeigen: Ort der

Ilandliini; ist das Kraidveidiaiis <les A^kb iiin>heilit;tniiie-.

2. wird auf S. 2-13 ein Relief veröffentlicht, das die

Asklepiosfiimilie — den Gott selbst, Panakeia, Akeso,

Jaso und F.pionc — ilarstellt; li.v<.'ieia frhit. Ito

iii<'rk<'ie^\vert ist die llaartraelit und (b'r sidtz/ulaiil'eiido

r.arl ili^ A^kb'pios, beides an I>ionysos erinnernd.

3. wird auf Taf. 1 1 ein Vutivrelicf aus Kythnos

publiziert, auf welchem Z. Askicpios und seine vier

Srdine erkeunt; die Ct. Fiiiur deutet or als einen auf

Kythnos einhvimisclicu ileilheros. — S. 253—260.

'Wilb. DSrpfcld, Die ?er8cbiedcnen Odeien in Athen.

Das erste Oib Ion wnr das des IVrikles nebfii d< in

Dionysotheater ; es wurde v. Cbr. /erstört Sein

Käme (ring auf ein kleines Theater ub< r, ilas Aurippa

neben der allen Orelicstra am Markte errichtete. Als

bald naehherllerodes Atlikos das nodi jetzt inTrUmmcrn
erlialtcni' Odeiun i>aute, gab es zwi i odeien in Athen.

Ub der Hau des Perikles in römischer Zeit noch ab
Odeion benutzt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis.
— S. iTil 2f>4. Jlaxiniiliaii May<'r. Die Musen des

Praxiteles. Pliuius ervxiUint ein praxitelisehes Werk,
die Tlies]»iades, die mit Ueelit ftlr Musen erklärt worden
sind. V(in ihnen unil ilm ti Xai li^r|ii)|iriinv'i-n niiiK die

Inspiration auf ilas kleine (;, iiri dt r laiiaiiraisclien

Terrakotten au>.. — S. -Ji;.') -.'Tu. Derselbe, Am-
phiktyoQ im Kcrumeikos. Pausauias 1 2, 4 beschreibt

auf dem Wege zum Keraroeiko« ein Bildwerk:

Ainpliiictfoii Dionysos und andere Götter bewirtend.

Wir haben hier den widdbekannten Ileliett) pu< vur

UU8, Dionysos' Linkchr bei Ikarios, far welchen die

gelehrte PerieRese fhlBcblicb den Ampbiktyon einsetzte.

— S. 271 27(5. E. Perniee, Grabnullcr aus Athen,

vcrüffciitli« ht zwei atf. Grabseliriften: Die erste, ein

Epigramm, bezieht sich auf einen Seliauspieler Straton:

nun sind die Ausdrücke ti'hs (nach llesych wrSK^
und iu{)(H\fiJon'. — S. 277f. 0. Kern, Horoenopfer

ans Magnesia am Maiandi'os, [lubli/iei r ein Uulii f aus

Magnesia: Altar und Schlange weisenauf ein lleroenopfcr.

Opfertier ist ein Bnrkelochs, der auch auf den Mflotea

der Stadt nielit selti-n S. '28

1

l'H4. Funde.
Uerielit iilier Ans«rabimuen in Athen. Kleusis, Korinlh,

]M\kene, wo eine (Irnppe bisher unbekannter Fcisgrilier

gefunden ist, Epidaun», Sikyon und Delphi.

Athenaeum 3:507.

S. 7b 7. lu l'irüus sind Teile von vier Sepulkral*

Stelen gefunden worden: I. Bflste eines Jünglings im

Cliilun tind Hiiiia! ion ; 1. siebende Frau mit Knaben
an der rechten Hand; kleiie' S ude mit der Inschrift:

ErxXfia Zo)7Tt'(tov 0tfttfa?.onichific ,'h yuii-Q; 4. i>racht'

v(dl aus!.M>flllirter Fraucnki)pf mit Insi brifl aus römiselier

Zeit: Zowifitj Zoti^'fuv OH/MfO^'O^iht' n't'(.

— Bei Gelesjenheit von Ausf;rabun};en in Florenz

wurden die Ruinen eiues römischen Badeü, eine llalle,

ein prächtiger Thorweg nnd zwei RSume mit srhOnen

.Mosaiks eefiitideii. In der Nälie \nn t 'anibrilL-e

sind Uestü einer römischen Villa aufgedeckt worden.

Revue <les dtndes grec^tnes 1892. Jnillet-Sep*
tombre.
S. 26.'>— 280. K. \Ve

,
papiimn nuitieal

ä'EuripiUe^ gelesen in der Acud. des inacriptions et

bel1e«.lettres am 10. Juni wird in französischer

fiearbeitunj.' vorfielem uinl mit .\nnierKiini,'en be^jleitet

von C.'E. Uuellc. Das Notensystem, welches sich

auf der Inschrift des Seikilos aus Trolles fand (Bull,

de corr. bell. I8.«<3 |). 277 No. 21), kehrt wieb'P in

einem l'a|i>rus Frzlterzo-,' Rainer, der ein Stiii U i iner

Cliorpartiiie aus Kurip. Iht-xtfit (W 330— 33.') Kircli-

holT) enthält. Dieser einzige uns erhaltene Rest einer

im 5. .lahrh. koniiioniorten Melodie wird S. 268 in

Faesiinile wie.lerj;egeben und eiitgebend untersucht.

Die gleiche Melodie lag Oion. lluL Je cumpoa, verk

XII p. 182 (Schäfer) vor Der Papyrus, ans Hermo-
polis Mauna in \'jy;itiMi slaniinend, wird der Zeit de*

Au;;nstns zuL'>"sehrieben. Die Ahweieliungen vom Texte

unserer Kuripidesbundsebriften sind ziemlich beden*

tend. IJesondere Beachtung verdienen die Noten für

die Instnimentalbe^'leitung {»qovfiatu). F-s ereebcti

sieb sehlatjende Übereinstimmungen mit dem, wa> «ir

sonst, z. Ii. durch Aristoplianes' 'Frösche', Uber die curi-

pideisrhc Musik wissen. — S. 281—805. V.Henry,
Oitil^pir- i,i;itft,\i ii.t.'in aliatf* nieeottiiii.i. I<es supplices

internau.v de lautiiiuitä, betraebtet die Uananlea als

Rcu'ouKöttinnen mit der Bestimmung, den Mensehen

die W'as-ei- der .\tmos]):iäre zu vermitteln; die Sagen

\oii ilen 1,'naleii des SiKiipliM, 7'<4Ji/(i/o« und Titifo.-, sind

eicenilirii Soniienmylhdn. — S. 306—32ti. Tiieodor

Ueinach, L'n j'raffiMnt ä'm tumrel higtorm

d'AUxnnih* le Gretuf, Das von Ad. Papadopnlos

Kcrameus im Journal des Minist, der TottuanfkUi^
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Jniii 1892 (russiscli) piiblizirte BruchstOck MS cod. 29
der Bibliotliek des orthodoxen Patriarchen Ton Jeni*

salem ans dem 10. Jahrhnndert beginnt mit der Scblaelit

um ( ir.inikti- und liridit iiiitlcn in iIlt Scliliirlit von

Arbela ub. Die biotii drei eiiggedrucktc Seiten fül-

lende DarsteUang Ist ungemein knapp gebalten. Die

Abweichungen von I'lntanb, Diodor, Cnftiiis Uiifiis

und Justin bedeuten keine üi ieielieruntj; un^ele^• Kennt-

nisse. SacUielra, ^ooRraiihiM li>' und chronolugische

IrrtQmer, aasgosproehcne Vorliebe für Anekdoten und
Wandermdieinungen , die tlbrigens auch nur Be-

kanntes wiederluilen, li)>>en den histori^Llien Wert der

nenen QoeUe als sebr gering erscboiuen. Die Stelle

Uber die Sichdwagen des Dareios (Z. lOS-108) stellt

wfirtlidi uleuli bei Sniiia< s. v. dQfnnvr^ifi'iQn jt~

ifgiTryTu Der Verfiisser, der nocli der Iteidnisrlien

Epoche ani,'chört, scheint vornehmlich aus Katiittlifinx

geschöpft zu haben. Die Sprache führt etwa in die

Zeit der letzten Antnnine oder ihrer Nachfolger, denn

si^t'oc stellt für provim in, (li L;en<l, wie bei Dio Ciissius.

Verfasser dieses üioi '^Xt'iäydgov könnte der iu

Phot. bibliotb. cod. 121 itenannte Aniyntianu» sein

fC. Muller, Script. .Alex. Mann p. l»!.' . Anhangs-

weise wird der Text des Urui listiickes mitgeteilt und

an einigen Stellen einondiert. Ferner werden aus dem
ebenfalls von l'ii|iado]iulos Keranieus publizierten

'Lexicon Sabbailicnnr (IVtropoli Ib9;2) die wichtigsten

i>> iien Frai^inenfe utii^rhrr Komiker abRedmckt mit

Bemerkungen von Ucnri Weil. — S. 3-J7— :t40. F.

de M*ly sucht zu zeigen, daf« der ps,>i lopluiar-

'/'rubelt :uQi 7ioi(tiio>f nicht narh L'i'7 n. Clir.

verfalst sein kiinne. Innere (irnnil«-: der (ilaubeu an

natürliche Kameen; äuf^-rer Grund : die Benennung'

di'^ l]ii;ilir:i( "toniut c II((o!Hhc (e. "20) weist

auf \ i)rliauiien>ein der 227 für innner erlosclienen

DyiKistic der Arsakiden hin. — S. .14 1 f. A. K. Con-
tulcon, Inschrift aus Balndir im Kayslrosthale, ein-

gegraben bei AnlaTs der Weihung eines »dlaO^o.; an

Demeter. — S. H4:? 347. Paul Tannery teilt ans

cod. Escorial. V- Iii 1*2 eiueii Traktat des J'iaeUoii

nfpl d^9pSv mit, der auf fllr uns verlorene Bticber

des /«/;»/.//. /,. .V zurttckgeht. :U8 r<:)4. Alfred
("roiset wiiderlndt aus Ludwit; llerl)st 'Zu 77ih-

/•i/'/"/*'-. Krkl.irunsen and WiedcrherstcdlntiiBon' (Keip/ig

lä92> einige Stellen, welche die Methotle Ilerbsts,

der er vn||p Anerkennung zollt, vcranschnulichen.

Croiset lullivt ili- S< breibrniif ///rtc I, 1, 1, vensirft

die Erklärung vun I, 1, 2 (ii^yiTUi), tindct dio cbcn-

dort ftberiieferten Worte td nqö ith&v auch sachlich

riclitiLrer als Herhats f« Tp»»x«. ist alter bezüglich

aller andern Stellen mit ihm vidli^' einverstanden. —
S. S.'iS— 366. Jiiillrtin tj)iir<if>/>i>jui von Theodor
Bei nach enthält in geographischer Anordnung eine

Übersicht über fast alle im .lalire ix'M ver-

«iffcntlicbtt n Inschriften unter lietonnnt; des

Wichtiuen und Neuen. — S. 367—370. Correspon-

dance irrecjue von X. — S. 871—378. Bericht Ober

die Sii/iiii-"';i und VerliaiiJlunL'eii der .\ssoi intion |iiiur

reucuuragcment des eludes >;rcei|ues. — S. 374 f. i

Litteratnnrenteiehnisse — 8. 37ti - H83. Rezensionen.

s r^s I. Kuner Nachruf an Erneat Renan von
'

Th. lioinacli.

The Classical Review. VI S. (Oktober 1892.)

S. 333 f. J. Arthur R. Manro weist in den
chronologischen Angaben Aber Themistokles
/\V( i Iti ilirii .Ulf: .\rrhiintat 49.1 oder 4«3, Ostra-

ki^nius 471 o^ier 4<il, Flucht aus Argos 467 (oder

457), Tod 459 oder 449. — S. 385 f. A. Tllley
S]irii ht eine Reihe vmii Vernintur.Ken über das '/«i/u*

((Uniifiilfnim' ui-nanute Urett-jiiel au.s. — S. 336— .;4l'. 11, Hicliards behandelt den Gebrauch von

äy mit dem Futurum im AlUscben. — S. 342 f.

emrtert W. M. LIndsay die metrische Behandlung
der Superlative bei l'lantus — S. 3(50. J. B.

Bur}' liest Catull 66, bd indumen vario otc. —
8. 866 f. versteht P. Simpson die Worte Verg. Aen.
III 510 tortifi niiios von einer Verlysun'.' der Rntb'r,

die im Hinblick auf die mittcrnachlliehe .\lil'ahrt vorher

vorgenommen ward. — S. 367. W. F. H. Shilicto
vergleicht den Sinn von Aesch. Agam. 313 mit dem
von Verg. Aen. V 805. — M. Lamson Karle teilt

ein»! Inschrift aus Pelleiie in Adiaia mit: KaXXt~

^L'J<9U «^l"'* — J* Cross bespricht die ße-
dentung von x^iHtX^. — 8. 873^875. Archlo-
lnj;isrhcr Monatsbericht. Eniilanl: Insehrift aus

ehester: I >. M.
\
L. JÄciuhu Ttr(eUita IriOjO-

Vult'iis Are(lale)
\
vHeran. %. XX. v. n.

| am. V%
li(ere») fee(it)

i
A. *. «. — Im Klostergarten der Ka-

thedrale von Lincoln ist eine Bron/estatuette der Mi-
nerva gefunden. — fiuli.u: Funde auf dem Gr. St.

Hembard (gallische und römische Münzen, Votiv-

GegenstAnde, Bronxestatnetto des Jupiter Poeninus
II. a. ni.i, in .\neona i'Vasn), l'ozza d'An iiia-^-H in

Laftniii t bleierne Wassericitungsrohreu mit Insciiriftenj,

Neapel Inschrift betr. die classis Misenatinm), Rom
(l'.inlheon, Tempel des .\ugnstus, Villa an der via
Flaniinia mit sclninen Mosaikfufsböden, Inscliriftcn,

Skuintiii. iifia:!iiicnte), Sardinien (Inschrift aus Olbia:
C. ( 'iinsto J'dl. Üluenaiio 'Iv. <vh. ZAgurwn prin-
ipi ( ijiiifum 1 ipiti faiitilinf jms/i-rU > libniu /iV/rW<i-

/'II "/III riii.i '/). ( /iiii<liiiii Arti^s Ij. /'Jttti/rliii.t
j

aiiiico

op/tiiio fjc te»lamehlo
.
fiu» j'ecit). — JS'ord- Afrika:

labella devotionis aus Üadmmetam. — Grieehetdand:
Funde im Ilafoi von Carystus auf Enboea. —

RcMasiou-Vcmiefeiiii fMoH. Scliriltei.

Belocli. .1. Stadl di storia antica, 1: Jicr 48
S. 369-371. Die Arbeit vuu l'edroli Uber die attischen

Tributlisten wird gelobt von Am. Hataretie, die Ar-
beitt'ii über Chronologie des 2. puniscben Krieges
werden aiiiTkaiiiit von iL Chiiikü.

Hern . Ii., Ciestbielitc des küuigl. Gjrmna«
siums zu l.jck. I: Hi»l. Z. 70, 1, S. Interessant

als ein Abbild Her Schulgcseliiclite des ganzen Vater-

landes auf einem entlegenen Tunkte. X.
Bibel : üo\m\ Testamentum graecc, ed. />. /ielle.

IV. Das Evangelium des Joba$me$ ed. WoM/ahrt:
l{,.h\V. S. 1517- 1519. Anerkennend besprochen
von (ß. JimiZf.

Blass, Friedr., Die attische Beredsankeit. 2. Abt.
•2. Aufl.: LC. 4H S. 1732 f. Die allseitige Würdi-
gung des Isokrates gehört zum Besten, wa.s der \ crf.

geschrieben bat.
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Catnllas, Attis, transl. into in EngUtli verse with

dlMertiitinti 011 tlic mjtli of Attis, mi tlir origiii of

trefi worsliip, an<l on the uiilliatnbik tiietrc liy (rra>>t

Alltir. Salr. 1937 S. (jH'.-dsT. Die ('Ii. i-^t t/nn.;

ist nicbt ohne Verdien»!. In den mythologi&cheu E\-

knrsen schlleTst sich A. an Frszer in.

ricero. I. I-vbtMi 1111(1 Scliriftcii, '2. An^jowälilte

Hricfe, von Altf: GymHuaiHm 22 b. KUü-äOä. I. Ein

darrltfta« riditiges BUd. 2. Untendieidet sich nacli

Inli.ilt iiiul Fitrm wesentlich von den bisherigen Sunm-
luiiyiii. Httiipp.

(iroronis, M. T., opera. Jhutns par ./. .Umtim:

BphW. 4K S. XroU einiger Mangel

brauchbar, Withefm Prififneh.

(•(i pii- rtliis-ariiinmi I.atinonm. Vol. III: Ilcr-

niencuinattt i'scuiiuüosithcana, ed. deorffinM Goet::

I.e. 48 8. I733-17!I5. Das Wertvolle ans einer

wirklicli absrlirrckt iidiMi ^Ia?se ist liier von kOhner

und «ioili bcdai htiyi r Hand vcreinif^t. A' A'.

Donost lii'ncs, Aiisi.'('w. Ri"«l<'ii erkl. v. I..

dantz n. F. Bla*r. 2. Teil: Die lUvIc vom Kranze:

lipItW. 48 S. 1511-1513. Die Aiis^-abc zeugt von

der ^;i'\vis<iciiliaft(n Sorgfalt ib's Hi rau>f;t*bcrs, doch

sind manche Ausstellungen zu machen. Leopold Cohn.

Dettweiler, P., Untersnchnngen Ober den di-

(laktist In n Werl Cit i i-nDiatii-^c her Srbulschnfton. II.

Die IMiilippiscIifU Ucden: JJfjfiW. 4«, S. 1528-1529.

Verf. verwirft diese Reden mit guten Orflndon. /«

Giirlill.

Elirbard, A., Da«; untcrirdisclio llom: BphW.
48 S. IT) -JH. Mir mniKlIirlirr Sachkenntnis gearbei-

tetcR Orienticrungsmittcl. Ii. Ii Vi/.

Rngelbrecht, A., Patristische Aniüecten: BphW.
48 S. l5-25-l.')2»;. Die Schrift bil<!<'t i,'owiss.Tniar«cii

die I\|iilcgoiiu'iia z« do-i Vcrfas-i r> Aiisij;at)c des Faiistus

n. Ituriciiis.

lOuripidcs, Tlie Iphiifenia at Aulis cd. by K. B.
Ku^lai.iL Her. des ri. gr. V (1822) S. 37« f. Ein

Erzeu^'tiis l;( wi-s. nhaften und eindringenden Sturliums;

aber die Annahme zahl- und umfangreicher Interpo-

lationen ist Qbertrieben. Die Aufgabe der Textgv-

' ilinii.' Kerado flir dieses StQck taSaX anders 7%.

J{t iimfli.

Fischer, 1, , In uicrkungen über die Berftcksicii-

(if(un(( der bildemleu Kunst im Gymnasialnnlcrricbt:

XphlL 25, S, 400. Dankenswerte Nacliwei<e «. an-

rei-'ciide Worte. liihK M>ihi<

Frecmauu, Sicily; riiotiniciau, Greekand Uoman:
Acad. 1073 S. 455. IlOchst interessant.

F! Ou<i( nthal. M., Die Flrkenntni-^lebre IMiilns

vou Akxaiidria: DL'A. 49 S. 15^4. Verf. hat sieb

an eine Aufgabe gewagt, die seine Krftfite Qberstieg.

//. von Arnim.
Führer, .los., Kin Deitrag zw Lösung der Fe-

licitasfrage: /.( 4f< S. 1721 f. Die Arbeit darf

geradezu als musterhaft nach Methode und Inhalt be-

zeichnet werden. — l —
(i liiiijH'rz, TIl, rhiluib'rn uiiil dir a-.tbi tischen

Sciiriltcn der berkulauisrlien Itildiolliek : Jlp/' U'. 48

S. 1515-1517. [Verf. will dioe Sdirift nur als Vor-

arbeit fßr einen spiitereii Ileiausfjeber angesehen

wissen, und als solche] bietet sie sehr wcrlvulle An-

gaben. 5. SuJhau».

Harris, R. B., The uewiy reeovered Apolofiy <if

Aristjdes: .\r,i,l. m72 S. 4.1.') f Internssant.

Htllscn, Clir., Das Funiin llomanuin, Hoeon-

striietion: BphW 4^ S. l.')27-1528. Spiegelt in aa-

sciiaiilichster AVeise den heutigen Stand der Forun-
forscbung. 0 liichter.

Juinpertz, M., Der römisch -karthafische Krieg

in Spanien 211-206: Acad. 1072 S. 455. Verfiuser

geht zwar TOn der nicht m billi^^emlon Annahme ans,

dafs Livius ilcn l'nlybiiis nur indirekt lieinH/tc, alnT

die Arbeit ist wegen ihrer Methode und Darstellung

zu rShmen.

Ihm". W., zur Fhrenrcitnng des Kaisers Tibcriiis.

Aus ib iii Kiij-iisi Ik-ii von W Jf/./C.4'J S. I.'»ST.

r>ic Schrift kommt heute post festum. ./oh. .Srli,tii>/i.

Kayser, W., Johann Arnos Comeiiins. Vrbka,
-Vnt., Leben nnd Schicksale des Job. .Vmus Conie-

niiis: /.<\ 4H S. 173s f. Zwei ticifsige Arbeiten,

deren jede ihre Vorzago, aber auch ihre besunderen

MSngel hat. £7«.

Kühl, neschichte des früheren Gymnasiums zu

.Inli(h. Zufileicli ein Heitra^' zur Ortsge&chiclitc. I:

///W. Z 70, 1 S 147. Ilauj.ts ichlich Ortsgeschiebte.

Übrit;ens ein Hcifsii-cs nncli. A'.

Kiikuia, C, Die Mauriner Ausgabe des Aui:u-

slinus, II. und lioltmaiin, nibliuy;raidiische Nai iitr.ijii-

ZU Kukulas Abhaudlaug; T/tLZ. 23 8. 5G7-570.
GrOndllclie nnd wertvolle Fonschnngen. //. Ixfitteh.

Laban. F., Der Gemiiisausdnuk des Antinous:

D/./i. 49 S. 1593. Manche treffende Beobachtungen;
aueli der Grundgedanke cniblllt einen berechtigten

Kern. A'. /'';•.•</(;.

Lei and, C. (i., Ktriiscan Koinan romains iu po-

pulär iriKÜiion: S<Ur. 1937 S. G5<4 f. Verdienstvolle

Saiuiiiiuiig, aber unerfi<Milirlie fiaisl' liunu.

Meiiiel, (J., üeilräi.'e zur Krklaruug l'imlars:

ZöG. 4;s, 10 S. h>^ü-8b^i. Gründliche and acharf-

sinnifie riiterMicliungeii. //. ./m ,-i>l:,i

V. Melin^o, Grieilienland in unseren Tagen.

Studien iiiul Dilder: (>.'i,'i-r. LiL 16 S. 510. Sehr ZU

empfcblou. Th. GoHlieb

Palln de Lessert, Vicairrs M oontes d'Afriqae,

•le Dioi letien & l'iuvasion vandale: Aead. 1073 S 455.

; oi-glaltig.

R. P a u k s t a d t , Griechische Syntax zum Gebrauch
an Schulen: .\pl,l{. 25 S. .'.S? f. Durchaus auf

wibbenschaft lieber (iruudluge rnliend, ist ilie Iteliand-

lung aiiscbatilieh und klar. Kuliuf.

I'lato, The Dialogucs, trauslated into F.nglish . .

by B. ./»ttflt. Third edition: .Ximr joum «/ philoi

XIll S. .(40. Kinneheude Würdigung und Notie-

rung einer langen Reihe mifslungcner Übersetzungen.

P. Shorty.

Iti Id s, Ivi/i ii, Die ari-reti 1:-. Ii,- Anffas'-iiiis

\oni Vei li;dtiii>M (ii.ttes zur Welt uml /um Mensebeu:
I.e. 4« S, IV 24. Vf sucht die aristotelischen Lehren
in giviiM'ren Kinklaiin mit christlichen zu bringen!

Schmult, L., Der pbilulou'iscbe l'niversitätslebrer,

seine Tadler und seine Ziele: Up/, W 4H S. 152;»-

1531. Vf. macht I>eacbtcnswerte Reformvorsrhlieiie. A',

Schwartz, K., Quacstioncs lonieao: li^hW.Ü
S. 15 13-151 5. Referat von Jlötf^.
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Sniem, W., Die Matrikel ilos akarlmisclicn Gyni-

iiiiMiiin- in Hamborg lfil3-18.s:?: Ifi.*i. Z. TD, 1

S. 151 f. SorgfiÜtig und lehrreich, mit brauchbarem

Register. K. Itmifeidtr.

Stahl, M., Do IMn<iari ciirniinf l'ytliico primo:

/äiG. 4H. 10, S. 885. IiilialtsaiignlH- vcm // Jurfnka.

vcn Stern, E., Das llaimilialisclH Trupiiix'iivcr-

zoi<liiii< hei I.ivins: 1072 S. 455. Man mufs

dem Verfasser zustiinnitii.

Szanto, Emil, Das (rriechisclie Bürgerrecht:

JA\ 48 S. 1724 f. Eine wirklich aoagezeicliucte

Stndie.

Taiitiis, 1. Aijriculii \n'r>\i. v. I )\ Anfl.,

2. J)i»h(ius Jeor. erklärt v. G. Auilrenfii , 3. Aufl.:

CluKt-r. VI 8 8. S65. Beide Ausgaben werden von
//. /•'iinx !U.r celfibt.

Taranu'lli, A., Li' eam|iaj.'iie di (ieriiianiin

:

BphW. 4H S. 15JÜ- lf:->7. Die Variis- und Ariiii-

aiuiUtteralur ist volliUkndig und eingebend besprochen,

dorb dOrfte der dputscbe Leser nitherc und reinere

Quillcii viirzi-'hfii. (ircni

Thucydidcs book Ii hy K C. Aiarehaul\ The
fifth book bjr C. E. Gwrett\ Tlie seventh book of

hi^foiy of !.v //. .1. llolJf,,: /ii-lW AH S. 1500-

l.oltciid bes|MH>i heii von (i />'< ln inJl.

Vifa S. Pauli Juuioris in monte Latro (ans

Anaiecia Bollandiana vol. XI). AVr. iltn tjr. V

(1892) S. 377. Die s-orRlaltinc Bearbeitun« des In-

editunis ist daiikbar anznnehnuii. Jt. Ati:ri».

Vollmer, Fr., Lautlationum Junebrium Horn.

bistoria et r«>li<ittiBrunii editio: Ciastr. VI S S. 365.

Vcnlicii'-tlirli. //. Xrltlnkip.

Welzhol'er, 11, Allgemeine Ge><'lM( lii<- (1< - Aller-

tums. III. Bd. Gcsc'hiclite des Orii uts uinl (irict Iscn-

lands im 0. .lahrh. v. Chr.- Aeml. U»7_' S. 4.'i.'>. Das

Nene in diesem Buche Ist sehr anfei lill)ar,

Wessely. ('., |}enierknnf;eii zn einigen Publi-

kationen auf dem Gebiete der älteren griechischen

PaUograpbic. Rev. de» ft nr. V (1892) 8. S8-2 f.

Wertvoll, weil mit t-ro^er S;ii !i'„ imtnis ^.'f^ilirielK'n.

Die neuen lA-sungeu in der /./^rHiw»' TiokntUt

werden vorzeichnet von Th. Re'marh.

Wlassak, M<ir . Uöuiiseiie rrozefsgesetze: /.'".

4$ S. 17H1. .Vuih wer dem Verf. nicht zustimmt,

wird sich jedenfalls angeregt und gefordert finden.

itteilmgei.

Limetblatt.

Mitteilungen der Streckonkommissaro bei der Reich»

limeskommiKsion. Ko. I (15. Dez. 1993).

Das l.inii -iiiii ' rscheint auf Besehhifs des trc-

scbäflsfahrenden Ausschusses der Iteichslimeskom-

mi<>!iion. Es wird Über die vom Deutschen Reiche

auf lie Daiur von .Jahren in .Vnssit iit t'eiionuneno

J:lrlur8cliuug der röm. Grenzgjterrc die oflizicUen vor-

Uufigen Beriebte der die Anüfrrabnngen leitenden

Ilrrn ii Sir ei keiikoniniissare vonifreiitlii hen. In jedem '

Jahre werden 5—ü Nummern vun je einem halbeii
j

bis ZU einem ganzen Bo^en (zusammen für 3 Mk.) !

ausgegeben, welche während der Herbst- und Früli-

jahra-Gainpagne in etwa monatlichen Fristen thunlicfaät i

rasch Uber den Fort^anp der Arbeiten berichten.

Das Abonnement liliift vnm 1. Okt. lii^ Sept.

Die Herausgabe hat der arcb&ologische Dirigent bei

der ReicbsIinieskommissioD, Prof. Hettner, Obemommen.
— 1. Taunus: Sliecke "nrauer BerR bis Feldbertt-

kasteir. Gefunden wurde unter anderem ein Stein,

welelicn die expl( oratio) llaliel ensis?) d. h. eine Kund-

8chaftertru]»]te iler Mutter des Kaisers Severus Alexander

gesetzt hat. Der Ortsname ist unbekannt, ein Votiv-

stein aus Mainz (Bonner .lahrb. S4, 87 f.) n^nnt

Ualiq(ensiumy). 5.-7. Erforschung der bessiscben

Liniesstrecke Tom Grauen Berge bis Butzbach. 10. Aus«

grabnngen am Limeskastell Marköbel (Reg.-Bez. Kassel).

Prenbisehe Akademie der WiaseBieltaileii.

15. Dezember.

iMlIiiiann, I ber den neuixefundenen griechischen

Ti xt des Henorh-Bnclies. N'ollständiger Addnick des

von Bouriaut (Mcmoircs S. III— 136) veröffenilichten

Textes, mit Accentnierung, Interpunktion imd Verbesse-

rung nblreicher Fehler.

Aeaddmie des iaieriptions et bellei*lettres.

0. Dezember,

(ieffroy In rii blel aus luini über eine Inschrift

einer l'riesti iiii ii> i Dca ma|!nii i aelestis und Ober die

Auf«ieckung des Autfusteischcii Tempels unter dem
Pantheon. — Bertrand beschreibt die Tiittowiernng

der Tunesier, welche einen alten puniselien Typus

wicdorgiebt. — Ilöron de Villefosae legt die

celtiberisebe Inschrift einer 1618 in Caslona (Caalulo)

gefundenen silbernen Vase vor.

Veneiehaii ira «neUeiienr Bäcker.

Amtmann, I.it nu|)tial, lerre-wtte gallo-romaine.

li.irdeaux, Feret Fr. 1.

A n t i r| u a r i u Is k a t a I og No, 1 49 von Siiuwrl ti. Co.

Calalogus librorum universa antiquanim et litteramm

et rerum stndia compleclentinm. I (I.ittcnic Rraecae

et Uomaunej. Leipzig (Itofsstr. 18).

Ualdi, G., Metodologia generale «IcUa iutcr-

pretnuone scientifica. I. I/tgira di Arintoifh, Torino.

317 S. 8. I,. 10.

Kuripi<les, Haiiliae, vvith a revi>ion of tLc text

and commentarv by R. Y. Tyrreil. Macmillan.

220 S. 12. ä.'l2.' Sb. 3,G.

Gould, 8. B., The tragedy of Ihe ('nixiirx: a

study of tili' (liaraiters nf llie Caesars of thf .lidian

and Claudian huuscs. I. Ii. Mvthucn. 47U ii. 4.

Sh. SO.

Koep]), Fr., l'l)cr das niliini- .\l..r.iiiilfi>i des

(irofsen. Programm zum Wiuckulmanusfest. Berlin,

G. Reimer. 34 Seiten mit 40 Abbildungen u. Z Tafeln.

4. JL 3.

V. .Schlosser, .1., BesihreibunK der altijrifclii-

»efien Müitzen der kunsthistorischen Sammlungen des

allorhAdisten Kaiserbaases. 1. Thessalien, Illyrieu,

\
Dalmatien und die Inseln des adriatiscben Heeres,

: Kp< irns. wwn, Holzbaosen. XI, 116 S. 8 mit
^ lafrln. A .'».

i Vfriiiit» . KfiUkteuri 1>t. Kr. Ilunitir, Uerliii S. Xi, I.uitviiutvr i^S
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ANZEIGEN.
R. Oawtners Variag, H. HeyfaMw, Bwrlin SW.

Soeben enohieMn:

Die Solonisohe YerfiissuDg

in

Aristoteles

Yerfassungsgeschichte Athens

Dr. Brn* Keil,
Pro(i>ii»t.r i\n ilor rnivfnsitiif StrnbhUK.

10 Bogen. Ü». ü Mark.

iBBBBeneiHsaBiia^^

R. G«ertnera Verlag, H. Heirfelder, Bertin BW.

= ><Mie Erseheinunjjeii. ==
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.SoJiIafg )

Soih härtere Bedingnugeii aU die erwühnten

uuhuien die Schaldner für dcu Fall auf sich, dal's

du Kapital Dicht leehtieitig snrQckgeiahlt

wurde. Wir verweisen <lafi1r auf die Iii-TliriftiMi

selhsf, sowie auf den sorgfältigen Kommentar der

HerauMgeber, denen ich nur in zwei I'uukteu nicht

beistimme, lAmHoh in ihrer Polemik gi^n Müteis,

tlessen .\nsritz«' ich in allen Punkten fiir riehtig

lüilte, und in der Bezeiclinuug der Selilursklansel

(ilfm Ttjy tfi'i-ygay^v xvqiav oi äv innfinij 6

Savttoetf { ei nffäffCOf%t^ ^niif adrov) als

cliiii'i' (tu poHeur (p. .HSS). Ich würde dafSr gesagt

hallen rUiiist' it orilrf. wie p. '.V.V2 gesagt ist. Da.s

fUiirt uus uuu zurück auf das Weaeu der 8ju-

graphe.

Auch diese Kontrakte nämlich werdeu, wie

•h^r Kontrakt zwischen Nikarcto nml ( )rchomenos,

als ivYYOatfr bezeichnet (XV, A 11, 4ö; Ii 4(j;

E 7). Uber Bedentang md Wesen dieser Ut^

knndi' hatte Dareste, unohdem Gneist in seiner

Schrift über die formellen Verträge den bis dahin

allgemein bewunderten Bau des .'^aliuasius in

TrBmmer geaehlagen hatte, eine besondere Ab-
handlung veröffentlicht (Mull. a. Corr. Hell. VITT

'MVl f.). in welcher er ihn prächtiger wieder auf-

gebaut hatte. £r war zu dem Resultate ge-

kommen, «lafs die i^yngraphe eine Exekutivurkunde

sei, laatend auf den Inhaber, fähig au Dritte ver>

infsert sa werden (indoasabel). Im ersten Bande
der Tiiäcr. jnr. gr. p. Id.'i, n. 1 hatte er dann eine

neue Bearbeitung dieses Gegenstandes im Kweiteu

Hefle bei Gelegenheit der Nikareta-Inschrift in

Aussicht gestellt, ond man durfte anf die Be-

handlung dos nccrenstantles von einem («elelirten,

der als Insehriftenkenner längst bewährt, als aus-

gezeichneter Übersetzer und Erklärer der Reden

des Demostheoes mit dem attischen Privatreeht

wohl vertraut, als cunseiller Ik la oour de Cassation

bis in die tiefsten Tiefen der juristischen Praxis

eingeweiht ist, wohl gespimut sein. Unterdessen

ist ihm aber Ludwig HÜteis m sememepoehe-

machciideii \Vt'rke 'Keichsrecht und \'i>lk'^n'<lit in

den östliiluiii Provinzen des römischen Kaiser-

reiches' (Ijei|rzig 18'JI) mit einer sehr gründlichen

UntersQcbm^ Ober die Syngraphe (p. 459—485)
zuvorgekommen, und diesem Umstände wird es

/uzuschreihen sein, wenn sieh die französischen

Herausgeber im weseutiieheu auf einen Kommentar

sar Nikareta-Ioschrift besehr&nkt haben, (rfme bei

dieser Gelegenheit <lie ganze Frage uaeh der Syn-

grajjlic noch einmal auf breiter Basis zu behan-

deln. Mitteis hat in der genannten Schrift die

Resultate Darestes einer, gelinde gesagt, soharfbu

Kritik unterzogen: es macht den fTaaBBsischen

<;elehrteu alle Khre, dals sie, ohne eine Spur Ton

Empfindlichkeit zu zeigen, mit ihrer vollen An-
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erkenonug dw LetstoDg des deutschen Pnrfenora

niclit zurückhalten. C'est ]e meilleur livre, sageu

sie p. IX der Einleitung. f|u'on ait publie jus(ju'ä

ce Jour sur la peuetratiuii reciproquti du droit

greo et iln droit roinsui. Wo ne für n5tig ballen,

Widerspruch zu erbeben, bleibt ihre Polemik rein

aachlicli. Wenn das miinchem Leser scllistver-

stäadlicli er^cbeiut, um ao besser; leider »ind nicht

alle Gelebrien frei getrag tos Eitelkeit, nm im ge-

gebenea Falle ebenso zu verfahren. Ich habe ee

daher nicht fiir überfliisisig gel.alten, bei einer

\\ ürdiguug des fmazötiiiicheu Werkes auch diesen

Punkt herronsuheben.

Doch nra znr Sache zurückzukelirei), so ist hei

der knr/.en Besprechung der Syjigrit|>he in dem

vorliegenden Baude der dritte l'uukt in Daresten

Definition, die VerSurserliebkeit der Sehuldorkonde

an Dritte (Eudossement), fallen gelassen (allerdings

nur zögernd, l'racf. p. Vril). Ilir Wesen wird jetzt

nach folgeadeii drei Funkten bostiuimt (p. 'Jü'J ff.):

1. Die Obligation ist eoliduriseh fQr alle Seboldner

und deren Bülgeii, iDoch zeigt Mitteis a. a. O.

p. 471, diilV (I is h'eihtsverliältnis 'über gewöhn-

liche äolidaritüt weit hinausgeht'.) 2. Die Obli-

gation ist exekntoriseb, d. h. sie berediiigt den

Gläubiger zur Privatexekution, wenn der Schuldner

seinen VeriiHielilungen nicht u ichkonimt. 3. Die

Obligation lautet auf deu Inhaber (ao portear).

Der dritte Punkt kann nicht mit gleicher Sicher-

heit BUgegeben wer<It'n, wie die beiden anderen.

Dessen sind sieli aucli die HiTausj^eln-r ^ellist be-

wulst. indem aie ihren 8atz stark euiseluäukeu.

Sie siigcii: 'Diese Klausel (an portenr) darf nicht

im Sinn der heutigen (ie>etzgebnng veretanden

wenieii. laCs die Scliuld durch einfache Ce.ssiun

übel tragbar ist. Vivluiehr ist damit gemeint, dal's

der Cberbriuger der Urkunde als Beauftragter

bandelt (est presume maudataire) und dala er im-

stande ist, sich ül)er sein Mandat auszuweisen

(qu'il se juatifie proviaoirement de sou raandat en

prodnisant le titre). Im Falle, dafii seine Qnalitiit

als Beauftragter (mandataire) bestritten wird, liegt

ihm ohne Zweifel die Verpfliclitnng ob, sie naeli-

znweiscD.' Diese Einschränkungen zeigen, wie

sehr die Herausgeber mit ihrer Auflhssung der

Kontrakte als Inhabemrknnde ins Gedränge ge-

raten sind. Sie sind genötigt, ihre Defunttun so

zu verwischen, daüt sie sie beinahe aufbebeu.

Will man auf moderne Dinge exemplifizieren

— was man aber lieber hier ganz nuterlaasen

sollte — , so könnte niiui höchstens die betr.

Kontrakte mit unseren Order})apiereu vergleichen.

Die Klausel ^i^ dt avyy((atf i} xvftia saica, *ar £Uo;

»2

int*f4ijiii mrtif NuuMditag* soll sehererlich einen

anderen Zweck haben, als für Gläubiger «ml

Schuldner die Zaiiinng zu erleichtern für den Fall,

dufs Gläubiger aus irgend einem Gründe ver-

hindert ist, die Summe in persona in Empfiing

zu nehmeu. (Vgl. Qbrigeits Ooldsehmidt, Sav.

Zeit^chr. X ,3(u.)

Mitteis geht in seinem genannten Werke bei

Beepreehung der Syngrapbe von dem SSeugnis dn
Pseudo-Asoottius an Cic. Verr. Iii, 30 ans, welcher

sagt: in srngraphis etiam rontra fidcm veritatis

pactio vonit et non uumerata quoqae pecouia

aut non integre numerata pro tnnporaria to-

louiate bominum scribi solent moM institntnqne

Graecornin, und in dieser Bestimmnng, dafs der

•Schriftkoutrukt contra fidem veritatis verpflichtete,

sieht Mittels das Hauptmerkmal derselben; er

findet sie auch in der Sdiuldurkunde, welche der

Nikaret4i zur Gewinnung einer letzten Frist ge-

geben wurde, wieder. Denn hier *haften die

Polemarohen (von Orehomenoa) aus der That-

Sache der Versehreibnng, obwohl sie keine Va-

luta erhalten haben'. Hiergegen haben die fran-

zösischen Gelehrteu (lutrod. p. IX) Widerspruch

erhoben. Sie deuten an, dab den Fblemareben,

im Falle dafs Nikareta gegeu sie ihr Exekutions-

recht geltend ;:;t innelit hätte, der auf Thatsachen

begründete Beweis ihrer Nichtschuld offen ge-

standen habe, und berufini sieh dafür auf die

Geschichte der Exceptio non numerntae peeuniae, is

welcher- iler luiillnls dt-^ '^^rieoliisehen Kcehtes ZW

bemerkeu sei Ich will doö letztere auf sich be-

ruhen Unsen, da es von den Herausgebern nieht

weiter ausgeführt ist. Die Exceptio n. u. p. war

jedenfalls viel jiintji r und vielleicht gerade be-

stimmt, gegen die Folgen solcher Litteralkoutrakte

zu sehBtzen. Vgl. Pemice, Sav. Zeitsehr. XHI,

p. J:» ff. Aber Mitteis hat ohne Zweifel recht

IliUte Nikarety nicht nach allgemeiu üblichem

griechischen Kecht aus der äjngraphe eine un-

bedingt gültige Fordernis u die Bolemarehea

gehabt, von welcher diese dureh keinen Gericbt»-

liof befreit werden konnten, so hätte sie sieh

schwerlich dazu verstanden, gegen eine solche

Versicherung nooh einmal die längst verfisUeoe

Schuld zu stunden. Ee wird den Herausgebern

iler Iiiselniften schwer werden, gegen die feine»,

überzeugenden Darlegungen von Mitteis aufzu-

kommen.

Ober den ölmgen Inhalt dea Heltes berichte

ich in der Kürze. Xo. XI enthält das Koloni'd-

gesetz von Nanpaktns ("aner i'IiK Collitz II 147Ö).

Es ist reich au Detailbestimmuugeu Ober dsS

25. Januar. WOC'HENSCHKll'T FUU KLAKSlSCUJi I'HILOIAJOIE. lüA)^. Mo 4.
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rechtlicfae YerhüItiuB der Kolonisten xnr Mntter^

Stadt. Von alledom findet sich bekaunilich niolits

in dem Gründon^'jesftz <ler nttisohen Kolonie

lirea (C. J. A. I trotzdem wäre ea lehrreich

gewesen, aaeh dies Oeaets hier snm Abdruck m
liriiigen. No. XII giebt die Tafeln von Heniklea

({'. .1. G. ')77l— .'), Kailtfl (i}')) nach Kaibels Text

mit uiufaugreicheiu, iustruktivetn KomtnenUir.

Unter No. XIII erhalten wir drei schon länger

bekannte attische Pachtvertr^e (C. .1. A. II 1059,

1055, 1058) und drei Kontrakte von .Mylas;i (Bull,

d, Corr. hell. V 108—112, XII 30), iu welchen ein

gewiflsnr Tbraseaa seine Ofiter an einen Tempel

Terkanft und gegen einen inälsigon Zins TOB diesem

iu Erbpacht nimmt. Der Kommentar zn ilit'>on

schon au und für sich iuteresBunten Urkunden

hat eine seh&tMnswerte fiereiehernng erfahren

durch die Hinzufligung einer Liste der üämtliclu ii

bis jetzt l>ekanaten Pachtverträge, soweit dii-sellion

iaschriftlich überliefert sind. Mau kann nur be-

danem, dafs die Texte dieser Teil in schwer

EUgänglicheu Zeitschriften verzettelten InsdirifteD

nicht mit al><;fdruekt sind. Im einzelnen mag ja

manches darunter uubedeutend .sein; aber iu ihrer

Gesamtlieit geben dieee Verträge ein lebendiges

Bild des för die wirtschaftliche Entwicklung so

bedenfsanien Heolit-^fi-scli'iffis. Den SeliliiCs des

Heftes macht unter Nu. \VI da» ^Schiedsgericht

von Hegara Ober einen Territorialstreit swisehen

Epidanrw nnd Korinth (Collits 8025).

Den allgemeinen Bemerkungen, welche ich bei

Besprechung des ersten Bundes über Kuuimentar

nnd Obersetning der Sammlung gemacht habe,

habe ich nichts hinzuzufügen. Nur die schönen

Erläuterungen zu den Tafeln von lleraklea möchte

ich beuonders hervorheben. Der dritte Band

soll die Tafeln von Gortyn bringen; nach dem,

wa8 wir von Mitteis ülu r das Verhältnis des grie-

chischen Rechts zum römischen gelernt haben,

dürfen wir um von einer neuen jnri&tiseheu Be-

handlmg des ehrwfirdigen Gesetzes viel Interes-

santes versprechen.

Merlin. B. Kttbler.

Hermann Joachim, De Theopbrasti libris 7/^<

!;wo,i: Dissertation Bonn. 1892. C. Georgi.

Die vorliegende F. Bücheler uud U. Lsener

gewidmete nnd wohl aneh anter des letsteren

Anleitung entstandene I)i>si'ri,iti(in ragt sowohl

durch die streng methodiseiie Art der Unter-

suchung als aneh durch die Bedeutung der ge-

wonnenen Bflsoltttte Aber das dwrchschnittHdi in

Dissertationen Geleistete hertror. Das Hanptxiel,

welches .sich Joaehim gesteckt und m. E. auch

erreicht hat. ist der Nachweis, dals die llaiipt-

quelle des als späteres Erzeugnis bereits erkanuteu,

nach J. nm die Mitte des dritten Jhd. n. Chr.

entstandenen nennten Buches der Aristotelischen

Tiergescliiehto die Schrift des Tlieophrastus //^y»

^oüif ifQot'r^atw.; xut ifi/oi\ gewesen ist, d. i. die-

jenige seiner aoologischen Schriften, Aber die wir

bisher am wenigsten nnterriclitet waren, da sich

nicht ein Fragment aus derselben namentlich

citiert tindot, obwohl, wie J. mit Kecht hervor-

hebt, eine starke Benfitsnng gerade dieser Schrift

bei den Spätoren nach ihrem Inhalt voranssnsetsea

ist. Ist Joachims Datierung richtig, so weist

schon der augenscheinlich excerpierte Stoff auf

diese Schrift des Theophraatns als Quelle hin.

Das neunte Buch der Tiergeschidit^ seinwseits

kann nicht, wie bisher allgemein angenommen
wunie, die Quelle gewci^cu sein, aus der die Ka-

pitel 1—8, 11—15 der psendoaristotelischen Schrift

JIiqI &av(iaaliiiv Atow^unuv geflossen sind. Denn
nach der in dii'ser ganzen Schrift l>efolgt.en, von

J. austührlich dargelegten Excerpicraugsweijie

mOfsten dann auch die mit dem Vorhergehenden

und Folgenden inhaltlich SBsammenbängendeu
Kapitel \) und 10, denen in jenem Bnch nicht.<)

entspricht, cbeudorther entuommeu sein. \ iei-

mehr fBhrt eine genauere Vergleichnng sa dem
Ergebnis, dafs beide Excerfitoien aas einer ge-

meinsamen (inellc geschöpft InilM-n; nur so ittt es

i. B. zu erklären, dafs ihre Berichte über das

Verhalten der Hirsche nach Abwerfnng des Ge-
weihs und über die Pautherjagd (Mir. ause. c. 5. 6,

llist. an. IX 5, p. (illa •_*.'>
(i, p. tlTJa 7 sij.i.

deren jeder für sich lüekeubati, ja geradezu un-

verständlich ist, sich gegenseitig ergSnsen. Da
nun nicht nur c. 9 nachweislieli auf Theophrast

zurückgeht, sondern sich auch Bezit lmn-fen zwischen

c. ;j, -i, 5, 8 und den erhalteuen »Schritten des-

selben finden, so gewinnt es einen sehr hohen
(irad von Wahrscheinlichkeit, dafs aoobdie übrigen

Kajiitel der Mir. ausc. I — 15 und die entsprechen-

den Abschnitte der Hist. au. ebeudurther stammen,

und swar ans der Schrift Ilt^ ^tionf tf^v^atitg

x«i f />o(\:,' denn anf diese weist der Inhalt der

Excerpte hin. Nachdem .1. .so in streng mellio-

discher Folge alle Vorfragen erledigt hat, wendet

er sich der Durchmustemng des nennten Bnches

zn. Da Th. in seinen xoologischen Schriften auf

gewisse Beobachtnngen öfter zurückkommt, ander-

seits aber auch iu der PHauzenkunde gern auf

analoge Vorgange im Tierreich verweist, so kommt
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«8 fodtehsi danmf an, den noch irgendwie erkenn-

baren S[iuri-n TlH'ophiiistisc'iiT Lehre imclizn-

geben. Fübreu iVwae S|»iiren iu einen über intel-

lektuelle Fähigkeiten oder Eigenart der Tiere

handelnden Znsammenhaug, so sind wir berechtigt,

die S<>liritt f/njt ^«jf»)!' i[f)ov/<'Ki}i x«i jj'/or; nls

Qaelle auxu^ebeu. .j», auch wo der Inhalt niclit

gerade auf diese Schrift weist, kann sie recht

wohl die Quelle gewesen sein; denn Th. liebt e^,

in -.ini'Mi luieli auf allen aiuliTen (.«ebieteM lu-r-

vortretendeu Beätrebeu des Lehrers üeobachtiingen

m erg&nxen nud zn beriehtigen, Beschreibungen

der diesem nicht bekannten oder nicht genügend

bekannten Tiere >t inen zoolfi^fisehen Solirifren einzn-

iiigeii. Doeh ist uichi so unvorsichtig, uuu alle

derartigen Tierbeschreibnngen anf die Sehrift //»^i

iifmr ^^y^atmg »ai t^^ot^f oder auch Oberhaupt

iinr auf Tlieophrnst znruek Rill reii zn \\o!len: < r

selWa^. weist vielmehr |>. iiii h, dals niclit ein-

mal für alle auf «fgot'^nt^ xai i^Jo^ twy 'ii;'ttin> be-

züglichen Stellen die^e ächrift die einzige Quelle

ge«"t>en s<'iii kann. Anf die Kin/»']liei!< ti der oft

recht verwiekeiten und iiatürlieiierwtisr uii-ht

immer zu sicheren Hesaltateu gelanj^enden (iuellen-

nntennehnng kann hier nicht näher eing^i^gen

werden: e> >ei mir nni-ii hervori^ehidien. i\nf* ^.

aU Quelle «1er ^clilul'skujdtel l'tb) Theu-

phntötn ISchnft fifQi tm» tti-toftärnf ^mw** zn er-

weisen sncht, wahrend er in einigen auffallendeu

I^'hen-iiistiininunjten de^s Anf inirska|>ttfls mit S'clli'n

der Kudcuii>ehen Ethik Spureu von iteuutzun^r y,no-

logiecher Schriften des Kndemns zn erkennen glunht.

anf die er auch die nicht ans Theophrast ge-

schöpftt-n Ang.ilii'ii üher tfoori^'^ic xtti i.'fu: nüt'

iifiwy KuriickzuUihreu geneigt — Den •Schluls

der Ditc-sertation (p. A3—(»4) bilden itproohliehe

Zusaniinenstellnngen, denen ich nllerdingK bpson-

«lere Reweiskraft nirlit heinn-^en kann: dfiin. wie

Verf. sejiist bekennt p. <il: nec niiniui est eiis

quo(|ue noni lil)ri partes ijuas ad Theophraxtum

rediro pnrum est prubabile fere eandcm at<|ne

cetcnu» HernioniM eoiidieinniMii <'xliiln'rc. Piuli

»nllen »ie ja auch weiter nichts bewei.>en als

(p. r»:!) sermoaem nou refnigari th nono libr<j

oonieeturae.

I 'a- ii iti'in der l)is>''riation i-'f ^!at( nnd

Uielsend uud sulioiitt dem Verf. für den Aundruek

seiner Gedanken keine besonderen 8chwiorigkeiten

Temrsacht zu haben; nm so wunderbarer nehmen

sich ein/eliif X'erstöl'-,«' :ins. wie ]i. II ii. .''rj nun

multum |iust, p. ]2 l'latonis minoren, p. lä u. 41

manüestnm, oertins redditar, |k 24 sni ipsins eausa,

p. 27 nihil relinqnitnr quam tribnere, p. 48 maiore
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cum iur<': p. Gl a veteri .sermuuis cousDetudine

lii-nihi wohl nur anf Druckfehler.

Herl in. M. Walliei.

Karl Haapt, I^ivius- Kommentar f&r den bcbul-

gcbraneb. 6. Heft: Kommentar zu Buch XXI. S. IV

u. 255. 8». Leipzig, n. C Teulmer. I-nOl'. '2 A
Derselbe, Anleitnntr zum Yor^tamlnis iler Uviaoi-

schen DarsU'llunfjsfürm. S. hti. ,s '. I^eipzig,

B. O. Tenbner. 1892. 1 UK

Dem Koniinentar zu den ersten .'» Hiichern

(angezeigt vom Kef. iu dies. Zeitüuhr. 18U2, No. 17j

hat der Verf. zunächst denjenigen zum 21. folgen

lassen mit Rucksicht darauf, dafs dieses Buch in

der Srlmllektüre eine sehr beviirzii^rte Srcllnn^

einnimmt. Aus dem!%elbeu Grunde ist sowohl für

die sprachliche Erklärung im einzelnen als auch

für die Darlegung der leitenden Oedanken des

\iifor-i <lii'Sina! nocl: mehr pesehelien als in d>ii

fnilu ren lieft«n. Der bald zu erwartende Kumm.

zum Huch wird sich dem vorliegenden in der

Art der Bearbeitung anschlielsen. — H.*s Arbeit

zei'^t aneli in ilirem neuesten Teile die kiirzlicli

vom Ref. betonten N'orzüge. Hervorhebung des

vom historiiichon Standpunkt ans Weseutlicbäi,

namentlich innere Verknüpfung der Thatsaehen,

seharfe Charakteristik der Ilanptpei-sonen, fin-

{{ehende Schildernng der .Situationen, vielfach ver-

deutlicht durch Hinweise anf moderne Verhältnis

Die anfängliche 'Zanderpolitik* der R., ihre nach-

! heriL-'e
(
'ni r-cliiitterliehkeit, der ijcniale Menschsn-

kt-nner und -lenker ilainiibal, der den Augenbliek

zu fassen verHteht, nnd ihm gegenüber der 'Bürgcr-

general* P. Scipio, dem durch die Sehnd%keit
des Pnniers 'das K(>nze)it versehobeu wird' — alle

die«e Dinge stellt II. in iebliafter. oft drastischer

Sprache nns vor die Augen. Die Arbeit wird

deshalb anch fSr den Stndenteo und den mit

liivius noch weni^j verf r.iiiten Ijehrer ein intm—
s.antor und wertvoller Führer sein. — Durch einige

Abstriche würde, meinem GePiibl nach, die Dar»

Stellung von ihrer Wirkung nichts verlieren, eher

^'i'winneii: denn d> r anlsiT:,'i>w("ihnh'elie l'nifang des

Komm. — 'J.'K) S. zu ()3 Kajiiteln lat. Text! —
scheint mir selbst durch die Bedeutung des Gegen-

ctundes nicht völlig gerechtfertigt. Aach gegen

, einzelne l''ltertreil)nni;en im .\nsdruek erheben

sich Bedenken, wenngleich der letztere weit mehr

Peile verrat, als es in den früheren Heften der Fall

war. Sehr schätzenswert sind des Verftssers An«

Wi':snn;4en lÜr eine vitilig ilBngcniärse nnd irat

deutsehe l bersetzung; die gegelxneu IVolien »iad

vortrefflich. Ans der Übertragnng des 1. Kap.

zieht II. eine Anzahl von Hegeln, die anf sehr
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«iclitige BeBonderheiton des hkteinuohen wie (Im

dentü^ben Idioms aafmerki^aiu luacheu.

Die Scliil<lening iles hiiiuiil)ii!i^r!ien Kriei»c8

fordert zu N'ergleiobuugeo mit neueren Kümpfou

oft geradem henos; auch di« Politik der beiden

Völker findet in der spätereD Geschichte manche

treffende Parallele, die jsich II. nicht hat mit^clieii

lassen. Vgl. S. 41, U3, 102, 111 ff., 117, 12ö,

131 9. IfilnBiier freilioh Bind die Beispiele irohl

etwas gehfioft nnd nioht dnrohw^ zutreffend, so

S. 93 f. oder S. lOM, wu in lumtrr Keilic Marcellus,

Tilly, Napoleon, Lucullus aut'uiur.scliieren. An

dieser Stelle (zu c' 23) hätte übrigens des I'olj-

bins Berieht, den wir, wie H. selbst riehtig be«

incrkt. •überall zur Er<»iiuznng iiti-i rr> Schrift-

stellers heranziehen müssen', in htärkcrein Malse

berücksichtigt werden sollen; oder richtiger gesagt,

das Sehweigen des P. fiber die angebUche Deser»

tiOD der ;>(iOO war dem an sieh nicht glauhliaften

livtan. I'i rii lit «fcü;« niiluT zn hetoneii. Mouuusen

hält, ui. L. mit Recht, die Eutluj?äung eines Teil»

der Trappen dmreh Annibal fSr *eine von Anfang

ao beschlossene Mafsregel'. •— S. ] _>| heifst es

von P. Scipin: 'Dieser echfi-sto lic|iräs( ntant «ler

damaligen kraft- und entächlulkiu»eu iSeuat5|iülitik

war voUsföndig ratlos* nod 8. 134 f.: 'der selb-

ständige KutbihluCs des K di r n)it echtem

Römersinii sofort enerf^'iaih niid im N'ertraiieu auf

die eigene Kraft das höchste Ziel ins Auge fafsl'

(Sc. folgte wohl eiofadi dem Sinne seiner Instrak-

tion, denke ich). Uiw venehärft H. dnrch seine

kräftige ffedcweiso einen in des Liv. Erzählnnp

nieht seltenen Widerspruch. Auch die *schleDuige'

Rttdikehr des 8e. nach der Poebene litftt sieb ans

den Quellen nicht erweineu. In der Rede Scipios

e. 40 nnd 41 (S. ICiJ ff.) würde ich neben der

schönen rheturischeu Gliederung auch die Inkuu-

«eqnenzeu inhaltlieher Art recht nngeschent dar^

lef»en. — Als nnheilentende N'ersi'hen notiere ich

folgende: zuS. ill: der liai!riaii>wall hetindet -ich

sich nicht iiu südlichen iSuhuttland, suuderu im

keatigen Nordengland. S. 130: die Konststrafse

über den Mt. Cenis wurde erst im Mittelalter an-

geleet. S. I3!>: der Mnnt duCliat i>t von<"li;uii-

bery ziemlich weit eutlerut. — iSprachUch mils-

fiUlt s. a. 8. 89 *Bes«hrinkt3ieit, sozusagen Bor-

niertheit'; 8. 125 'dem gigantischen korsisehen

Alientenrer'. Als Dnukfeliler i-t mir nur anf-

gefaileu S. 14t^ Aum., wo es heilsen mufs: au der

Roche blanche.

Was die zweite oben angefiihrto Ahh indluti«»

Haupts anlangt, so wird sie ihren Zweck, die
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LektSre des Linns fiberhanpt zn fUrdem nnd

genufsreicher an gestalten, jedenfalls eriHllen,

wenn der Leliirr das niihe ^lateria! und die

vielseitigen Anregnugeu H.'» für deu Unterricht

zn verwerten weils. — Im I. Abeehnitt 8ber 'das

\Vesen der historischen Periode' variiert

der \'erf. das Thema, Slafs der Schriftsteller sich

hestrolii. auch in der Form seiner Darstellung den

mannigfaltigen Charakter des Inhalts zn ent-

sprechendem Aosdmek zu bringen* (kOrzer: dais

Inhalt und Form sicli decken sollen). — Es folfren:

II Mi thodisclie Anweisnngeu, die vom pä-

tlagitgischer Krfahruug und feiuer Beobachtung

sengen. III. Grammatische Kigentfimlich-

k ei t eil des Liv., unter denen die umfassendere

.Anwendung der Parti7.i]iien, im (iegen.satz zu

Cicero uamentlich hervortritt. 8ehr eingehcud

Terfolgt H. das Dberwiegeo der logischen Gesetze

über die Anforderungen der zufälligen gramm.

Form, er erklär! gewisse Anoraalicon ans der

Einwirkung des (iriechischeu, so den Geltruuch,

wonach ipse nnd qnisqne als Kom. in einen Abi.

abs. eingeschoben werden, dessen sog. logisches

Subjekt sie inlileii: iMi.üicli werd<'ii eini<re iiiteies-

sunte Fiille de» .ViiakuUiiii ihrer l'ait.steiiung narh

erörtert. IV. Die Wortstellnng, nach ihren

logi>olieu und grammatisehen 'ieseb'eii fdio rhyth-

miseiie Si'ite liilst II. iu diesem /usiinmen-

hang wohl ab.siehtiich etwas zurücktreten). 'Der

Braach, die fSr den Gedanken bcdentnogsrollsten

Wörter jedesmal an die Spitze der Perioden za

stellen, bietet den zuverlässigsten Anhalt fiir die

(«liederuug des gau/en Komplexes.' Eine ganze

Reihe Ton längeren Perioden wird hier in sehr

lehrreicher Weise analysiert, indem H. zwar keine

m iien Theorieen aufstellt, aber die über!i»'ferteu

praktisch auf Liv. anwendet. Über Anuiihor

nnd Chiasmns spricht er sehr ansfiihrlieh nnd

bestimmt das Verli l"! -- die>er bcideu rhetoriselieu

Figuren zu einander als das fler Krgäu/.niig. nicht

des Ciegeusatzcs. Dem Chiasmus ist das lJuer-

wartete eigentfimlich. Wie das Zosammenwirken

von .\naplier und Cliiasmus zur Belebnng der

K'ede licinii^t, wird sodann an mehreren Mei-

spieleu uuciigewiesen. Deu 8chluJ's der Arbeit

bildet V. die Krklarnng einiger nmfang-
reicher Perioden, wobei H. seine Knnst zeigt,

verwickelte Komplexe zu zerlegen nnd gnt za

vurdeutbchen.

Wenn ich hinzafflge, dafs das Schlnfsverzeieh-

nis an 170 behandelte Stellen aus fast »ämtlichen

niicliern des l,iv., vorzugsweise ans der I. Dekade

eutuommeu, autührt, so wird man auch daraus

23. Januar. WOCHEN.SI'HIUFT KÜR KLA&Sl.SCMK PHlLOLOüUL 18118. No. 4.

Digiiizea by Google



99 2Ü. jRauftr. WüL'HEN.StiittlbT FÜH KLASSISjCIIü l'llll.OHWilli. 18Ö3. No. 4. 100

nnf den reichen Inbalt des Torliegenden Werkes

schlielseD können, dessen Lektüre den Faehmännem
bestcus eiiipfblilon soi.

Frauklurt a. M. Ed. Wolff.

Pelegonii artis veterinarim' <iuin! oxtaiit reifusuit

prac&tus commentatus «st Maximiliauus Ilim.

Ups., TWibn. 1893. 244 S. 8» 2,40M
Die erste Aaagabe der an eterinaria des

Pelagonias von Jos. Sarchiaoi ersehitMi 18'i() in

Kldi-fM/.. Da -lifSi-llH' (li'ii Aii-jiriicIitMi. ilic man

jetzt au eine Eilitio priucepa zu »telleu gewohut

ist, uicht geuUgfce, so ist es als ein verdienstliches

Unternehmen zu be/eichneu, daft Ihm m'cIi <]es

bi^ll('r von den IMiiloIo^'cn weiii^' lieacliteten

Autors und »eiues iu »pnicliiiclier uud iMicblicher

Hinsicht nicht uninteressanten Handbfiebleins der

Tierarsneiknnde nngeoommen und anf Urnnd der

t>in/ii;eii. von ibm selbst neuerdings verglichenen

Hiiudsebrift. eines codex Riccardiauus No. 1179

zu Fiureuz, iu der bibliotlieca Teubneriana eine

neue Ausgabe Teranstaltot hat. Er hat sieh dabei

nicht auf eine wiederholte nnd, wie es sclieint,

iilteraus sürgfliltige Vergleicliuu|4; der genauuteu

llaudseiirift bctsclu'üukt, »ondcru auch, abgesehen

Ton der ßenntcnng des Fragmentes eines alten,

seinem Vorgänger Sarchiiiui noch uubekantiten

codex r4'^•criptU8 iu Wien No. IG, auf das zuerst
|

JoM. vou Eichenfeld (Jahrbfioher der Litteratur.

Wien 1824)aufmerksam machte,demZusammenhang
nachgespürt, in welchem Pelagonius zu dem ähn-

lichen Werke des Vegetins und «lern Corpus ilcr

liippiatriker steht, und auf diese Weise au nicht

wen^^n Stellen eine Verbesserung f8r die ver-

derbte Überiiefernng gefunden. So kann denn

die neue An-'.faln . die sich auch dnreh den l»ei-

gegebcneu KuuuiiLUCai uud die augeliäugtuu lu-

dicee empfiehlt, mit Recht ab eine Editio princeps

bezeichnet werden. Ein paar Remerkungen zur

Verbesserung des Textes mögen diese kurze An-

zeige bcschlielseu. P. ;i(J, lö ist wühl statt ad

nmores morbi articnlaris sn lesen ad fiimor#«;

denn VegetiuB I 13 lehrt: artieulnris morbus his

deelaratnr sigriis claudieabit alternis pedibns.

modo priori bus mudu pu8terioribu.>> et quasi tumvr

eidem in artienits circa Coronas vel certe in

genibns appsirebit nnd weiter anten: ex hoc nbi-

eun<|ue lumor apparnerit. diligenfer saepius illinies

uud bei l'ehiguuius selbst heilst es § 17 sauguiucm

de tnraoribns detrahe. Dagegen war die band-

schriftliche Ijesart i>cizubchalten p. 33, 19 an

inlniis-arius nfil,'^ (sc. equos) i>ro£tPiieref vel an

vcre prugeucret, 1 ea Marsis uiuutibus pluriaui '

naaeitnr. &4, 31 ad toasem siceam et arteria eon-

atrieta. Her vulgäre IMural arteria, ornui findet

^icl'. wiederholt liei Marcellus Kinpiricus, arteria

couutnctii speziell 14, 5G. .\uch die gut bezeugten

Formen eodiare, codiaria, coroodillus and medena

hätten iu den Text aufgenommen werden sollen.

Augsburg. 0. Bdareiok.

Kritischer Jahresbericht Ober die Fortschritte der

romanischen Philologie. l'iiter Mitwirkung ton

115 Faehgcnossea herausL'OL'cben von Karl Voll-

miillcr nnd Richar«! <Mto. Mitrcdi^riert von (J.

Itaiiit , G. Salvioni, W. ScLeffler, £. Seclmano.
I. Jahrg. 1890. 1. Hell. 146' n. 8 Seiten, gr. 8^
München, B. Oldenbouri;. 1 802. Der Jahrgang 1

6

Dieser seit zwei .Iahten vorbereitefte .lahre-"-

bericht ist uuu ins Lebeu getreten, ein nicht

blofs dem romanischen Philologen, sondern auch

dem Schulmannc nntsbriugendes Unternehmen.

Er Itelehrt in kurzer, allgemein verständlicher

Darstclhing über die gesamten Leistungen und

Fortschritte anf dem Gebiete der romanisohen

Philologie, ihrer UilfswisscDsohaften und ihrer

Verwendung im Unterricht der Hoch- und Mittel-

schulen. Der Preis ist im Interesse der Sache

sehr billig gestellt: er beträgt für jährlich 6 Hefte

KU etwa 160 Seiten nur 16 Hark Ar den ganten

.lalirgang. Priireii wir den Inhalt des ersten

Heltes, so gewinnen wir schon aus ihm den Kin-

druck, dafs alle linguistüscbeu und historischeu

Disdplinen, soweit sie der romanischen Philologie

im weitereu Sinne als Hilfswissenschaften zu

dienen vermögen, im Jahresbericht ihre Ver-

treluug Itudeu. Wer sich mit lateinischer Sprache

und Litteratur besehäftigt, wird nicht umbin

können, diesen .Jahresbericht zu berücksichtigen.

Die Darstellung berufener Berichterstatter und

Fachmänuer, welche die wichtigste Litteratur

susammenhftngend behandelt and wQrdigt, giebt

eine L'ber>eha\i iilicr die erzielten l"]rgebnis.se.

Die Cbersichtliehkeit Heise sieh indes noch da-

durch erhöhen, dal's in dem zu selten unter-

brochenen Dmek die einzelnen behandelten £r-

scheinuii<^i-u der Litteratur scliärfer hwvurlareten.

S. 1 I riionetilv von E. .Seelmann. Nach

einer vorläuhgen Orientierung über den Uegritf

der Phonetik, welche in PbTsiologie, Akustik,

Psychologie, Biologie oder Lehre von der Bildnug,

vom Sehall. von der snUjektiven Empfindung und

vom Lebeu der Sprachhiute gegliedert wird, wür-

digt Verf. in du* Geschichte dieser Disciplin die

A'erdienste des zu früh für die Wissensehaft ver-

storbenen genialen V. Teehmer n. a. In der all-

gemeiueu Phonetik kommen .Vrbeiteu vou Passj,
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R. de U Onunerie, Sweot, TSnzer, Arnold mr
Spraohe. Den Schlufs uml wcitostcii Rtium uimuit

die loiiianisclie Pliouetik tin. S ij— 1()7, also

einen verhältoUmiUiiig gruik-u Kuuni, but die

lateiniflohe Spraeli« aod Lttteraiar in meh-
reren Abschnitten erhalten. S. 38 spricht

F. Skiitsc'li iilirr das firiMcf \\cr liKloporni.. alt-

icaliächeu und Torbistoriächeu lat. Forwshang

und da« der historisehen lat. Spraohfor-
schnng. Hier erfahrt F. Stolz, Lat. Lant- ond

Formenlehrt', elue Kritik luifh cimr Siit»- hin.

die bisher iu früheren Bespreeliungea zu kurz

gekommea ist: die philologische Würdigung wird

auftthriieli gahalten, doch «ach gegaa tinielnes

Linguintische ninnohc Einwcndiuii^ crho)>on. Es

folgen dann Arbeit«u über lut. Wortbildntig (a. a.

Fueh, SkniMsh, Deeok«), Wortbildung (Wharton,

StowaMer), altlat Sprache (WSlffUn), Meirik

(R. Klotz' ( irmulziict' altr">ni. Metrik werden sehr

eingehend kritisiert, kürzer Z.inders Vorinns itniiei

antiqai). -- »S. .jö— 1>4 bespricht E. •Sceliuiiuu

das Volkslatein io dankenswerter AnsAhrlich-

keit. Der BeQie nach kommeu zur ßetrachtung

die ( »Hellen nebst philokigi.whern A|ipiirat, die

Orummaliker, iiundsvhrifttin (C 1*. (Jaäpuri.'> l'ubii-

kationen), Insefariften, Spraohfoncbnng, Methodo-

iogiht iies, Rejrriff des SOg. Valgärlatoins *- ein

lh'<friff. der noch keineswegs so geklärt ist, wie

man glauben sollte, ho dul'd seibat ein Meyer-

Lfibke in GrObers Grundrifs der rom. Phil. I 35!)

eine ganz unerhörte Fürdenin<{ >trllte, welcher

Seelinann mit seiner Darle^fung. dal's iiiaii das
[

historische Vulkslattiin und das runiauihtiäche

Valgirlatdo, d. h. Koostraktionslatein, streng

scheiden müsse, erfolgreich entgegentritt. K. Sittl

hat schon Verh. der K>. l'hilot.- Vers, in (iörlitz

3tfö tl'. ausgeführt, man müsse die allgemoiue Um-
gang8!<prache der Gebildeten, den sermo eotidiauos

oder dos Volkslateiu vom V ulgärlatein, d. b. dem
Idiom der niedersten Volksschichten sc!ici<len.

'Seelmanu beliaudelt dann die Ausbeule der Laut-

vnd Pormeolebre ron F. Stolz fBr das Volkslatein,

zeigt was hier zu bessoro und zn ändi rn, in

gleichem Siime (ieorges und K^fftnalIC^ N-xika-

liscbe Arbeiten, eudlich (i. Körtings Lat.-rutna-

nisches WSrterbneh eingehend. Hegeu Körtings

Konstrnktionslatein ist manches einzuwenden; der

Exkurs in Fische Schrift über die Walker, (bis

Volgärlateiu bctreifeud, iat wertlus. Auch C.

Wagenera Bearbeitung der Nenesehen Formen-

lehre der lat. Sprache sei noch weit entfernt,

den Aii^^itriichen des Volksl iteins niid Komuuischcn

zu gcuügcu, verdieu-stlich dagegen AI. Ihms Vul-

gärfortnen lat. Zahlwörter auf Inschrüten. —
Ober die Syntax des Volkslateius referiert der

Grammatiker .1. H. Seh malz S. ti l— 7.'^. welcher

Üonnets Le Latiu de (jreguire de Tours als ein

bedentendea Werk für die Tolkslai Syntax an-

erkennt and es Tur den Syntaktiker anetitbehrlieh

nennt. Hier nml Ici (h-r l^i spi' chung von Hat-

field, A studj of Juveucuä, liartels Patristischen

Stadien, Kalbs Roms Jnriaten mtä einiger Schriften

Ton A. Köhler, £. Morris, J. Som, Wölfflin,

Tliielniann. Ifictnaiin i*^yntax latine) nimmt der

ih-riehterstatter (ielegenheit, die wichtigsten Er-

gehuisse einzeln heranszuheben. — Ph. Thiel-

mann selbst behandelt S. 73—82 den Abschnitt

Jnristenla tein, Bibel- und Kirchenlatein,

der eine grol'se Zahl von iSchrifteu nmfafst. —
Daran schUefst sich Sw 82 der Abschnitt

mittellateinische Sprache und Litteratnr

von L. Traube, geglieilcrt in: Bibliographie,

llandsehrit'tenverzeichnisKe, Faktoren des littera-

riscbcu Betriebs, Technik der Schriflstellerei, ein-

zelne Litteratorgattongen io diesem Zeitabachoitt,

Iren und Angelsachsen. Karolingerzeit u. s. w.,

endlich tlie lat. Sprache im ganzen Zeitraum.

Zum Schlüsse berichtet Keinhard^töttuer über

die lat. ReDaiasanoe-Litieratnr S. 98—107. Hier

tnden besoinh-rs die Verdienste Hartfelders hervor.

Sowi it dt r dem Lateinischen gewidmete Hanm.

Wird die Arbeit iu dieser Weise regelmäl'sig fort-

gesetzt, so gewinnt die lat. SprachWissenschaft in

dem neuen .labresbericbte ein Torzüglich orien-

tierendes Bepertorium, welches die Krgelmiss«'

philologischer P'orschuug nach einer Seite bin

betrachtet, die iu den sonstigen Kritiken weniger

zur (udtong kommt, nud so eine willkommene

Krgänznnir unserer kriti-chen ZcitschriftcU und

sonstigen 1 ihri sbcricbte bildet.

Cölbe rg. H. Ziemer.

K. Brnchmann, I.atcinisclii s T.cscbucli fftr die

Sexta uud (Quinta von tiyumasien und Healgym-

iiasien. Dresden, L. Ehkrmann. 1892. 155 8.

1,20 ^; geb. l,r,0 ,«

Die Veränderung der l'cnscn in VI -IV infolge

der vermiuderten Stuodeuzahl macht neue Lebr-

bfieher nötig. Es wird verlangt, die Grammatik

möglichst einzaaehränkeo, alles irgend Entbehr-

liche wcgzn];'^'-''!! Miil inö'.'lifh'-t früh mit der

Lektüre anzutangeu. Wie bei der Erfüllung dieücs

Verlangens die gxamuNitiadie Sicherheit erzielt

werden kann, die zn einem Verständnis der

Sclniftstellcr nuunignnglich notwendig ist, nuds

freilich erst die Erfahrung lehren. Inzwischen
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Mien die Henen Kollegien mr FrSfimg anf das '

obengenannte Leeebnch hiug< wiesen, welches e^<
|

versncht. den nenen Anforili inui^i'H crrreclit zu
j

werden, obue dem alten Stundjuiukte ganz untreu

tu werden. Da sieh Ober den Wert eines solchen

Baehfts erst nach längerem Gel)raucli in der Schule

nrt»»ilon liil-^t s<i wird hier ;r*'Miifren, kurz anf

den luliult uud die Methode hinzuweisen.

Das Bnoh «erfiUlt in awei ziemlich gleiche

Teile (I 8. 1—79, II 79— ir)5, besser würde mit

dem zweiten eine neue Seite so l)egonnen, dal's

alleul'alis der erste Teil gaiw abgetrennt werden

kSnnte), ron denen der erste 101 StQcke, dnmuter

57 kleinere uud gröfsere znsainmenliängenden In-

lialtos iirnl /.vvivr ^^<!bon v<m S. i; .m eiitliäU. Nach

3 oder 4 lateiuisehen .Stiidien folgt in der Kegel

ein dentsches, so dars hier Gelegenheit geboten

wird, die Sicherheit der in den lateinisdien Stüeken

gelernten Formen zu erproben. Im II. 'IVili- lie-

»tcüt mehr ula ein Drittel <le» Textes aus zu-

sammenhängenden Btfieken nnd von dem Kest

kommen tut iliutsche Sät/e uneli wieder etwa

ein Drittel. Die znsüunmenUiliiKfnilfn Stücke sind

im ersten Teile ^tiir VI) Fabeln, einige Krzühluugeu

ans Herodot nnd Homer (97—99), ans der rOmi-

sehen Oesehiclit«, aus der .M^-tholoi^ie (-^o am
Sr!ilii-s<' die .'\rü;oniintc!i-;iLrt' iuil' m iiu Seiten nnd

eine kurze üesehiclitt-' Alexanders des (irolseu.

Im «weiten Teile kommt «nfucr einigen kleineren

Stacken d i/i ^er Stufe iingeme<>eiier .\u«-

zng ans Kiviu-. i \ I. die Sehlaeht bei l'harsalus

(nach Caeü. b. e. III; und der Tod des l'üuipejut»

(nnch PIntarch), das Leben des Cämr, Angnstus,

Titu- luiich Suetoa).

I><ii Lehrgnng. den di'r Verf. ein^reMliLiijeu

hat, halte ieh für augeuiesseu uud wohl durch-

daoht. Da in den flektierenden Sprachen das

VitIiuiu die Seele d. - "^nt/cs ist, ja häufig für

sich iiilL-in eiiuMi Satz bihb ti kann, -o bc^nmit der

Vcrt. mit dem eiulaehsteu \ erbum, dem der

I. Koiyag« and zwar mit der 3. i'er^i. Dazu

braucht er 8nbst der 1. nnd 2. Üeklin. (riehtiger

wurde e« mir seheinen, wenn im 1 Stück nur

Substautiva der 1. Uek], gewählt uud die der

*i. für das dritte und vierte StQck aufgespart

worden wären). Xaeh Erledigung des iodic act.

(ohne da- Fnt. I beginnt im tl. Siück sum wieder

mit der o. l'ers. Hier ist (jelcgeuheit, die Lber-

einstimmnng «wischen Snbst. nnd Adjektiv be-

sonders m üben. Im 11. Srück wird das Ni-ntrnm

eingeführt, im 17. das l'lu] aletantum. Im JO.

Stück kuuiuit dui« tut. act. uud pracs. pa.'^.s. (In- !

dikativ) snerst jedes aUän, dann in Gegenüber*

stellnng, im 21. aneh des fht. pass. Nachdem

die andern SSeiten des Passivs erledigt sind. <;elit

(las je,. Stück 7.nm Konjunktiv ülier. der tJelegea-

heit bietet, cum und ut zu verweudeu. Es folgen

dann die Kompos. von esse, namentlich posse,

welches stetig wiederkehrt nnd die Kinübuii'^ der

Infinitive fördert. Vor dein l lier-ranire zur 3.

Üekl. fiudet eiue Wiederholung des gesamten

fraheren Stoffes statt. Diese selbst wird plan-

mälsig vom Leichteren zum Sdnvoreren fjrt-

schreitenil behandelt, unter gleichzeitiger Kiu-

tVdirung der 2. Koujug.; im .\nscblurs dunin

folgen die Adjektiva anf is, e, dann die Partie

der I. nnd II. Konjug.. dann ei-st die Adj. einer

oder dreier Endlilü^eii: darauf die 4. uud 5. Dekl.

uuil die 1\ . Konj. und iu Verbindung damit, «rie

»cbon in den Tomngehenden KtQeken, eine Reihe

kleiner Einzelheiten (einzelne Präpos., I'rouom.,

Konjunktionen n. u.): dann t^>mI)araTio, .\dverliia,

Zahlwörter. Nun erst wird iu 14 Stücken die

III. Konjng. behandelt, wobei in einzelnen Sätzen

die Formen ih r verschiedenen Konjugationen scharf

einander ;^nM_r,.|iiil.crgestellt werden. Den Sehlul'^

bildet (auf eluer Seite) das (.iernudiuiu und Oeruu-

divnra, das Part. fut. act, das Snpiunm, Inf. ]ierf.

pass. (lufiii. fut. ist Qberbnnpt nicht erwähnt).

Daran reihen sich von S. ,'iH -71 die oben

uäher bezeiehneteu Lesestücke und von S. 7 1 -79

Vokabeln, gewöhnlich in drei Spalten. Neben

den hier angeführten (etwa KXM)) Wörtern giebt

der Verf. n<>eli eine grofse Zahl in den Stücken

8ell»»t. Dabei habe ich eineu festen (jruuilsutz

nicht entdecken können, wamm sie das eine Mal

im Texte, das andere Mal am Ende des Buches

stellen. Denn von denen im Text stellenden (bei

St. 17 u. IH sind es alle) mü->>ca die mei^'ten

auch gelernt werden nnd kommen auch wirklich

in späteren Stucken vor, während anderseits

nianclie hinten -.tehcn. die man entbehren kann,

wie hydrus, pistriuum ungula u. a. Uiehtig wünle

e« mir »cheinen. wenn die zn lernenden hinten

ständen, nur voreiuzelt vorkommende aber im

Text "der nm-h besser unter dem Text. Denn

dieser bekommt dadurch leielit etwas l nruhiges,

Zerrissenes, um so mehr, da der Verf., nm das

Cberset/eii zn erleichtern, eine Reihe Hilfen hin-

zuireiiiiff. in den crstou Stücken namentlich Fräsen

zur Luierseheiduug der Fälle (wessen":' wemV),

später Übersetzungen oder Andeutnng von übitf»

Setzung. Da alle diese StQcke doch iu der Klasse

l>ehandelt «erden !nii->en, so hnlte ich alle der-

artige Erleichteruugeu für nbortiü^sig, ja sogar

für störend.
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Der swmte Teil beginat mit dem Depooem
und ergänzt iHo 1. nnd 2. DeklinattOD. Im T.StQck

fol<,'eu (He Vi'rlm auf -io mit Erpiinznnffeii der

3. Dekl. Es fulgcu ilauu die Prouutiiiuu, apüter

die nmregelmlUmgeQ Verba und venchiedene Er-

gÜDznngen des Sexta- Pensnm.s. Die Clningssiitze

sind üUerall sehr zühlrcit li. z. |{. für ft-n», tolio.

iido, fio etwa 70, für volo, uoio, uiiilo etwa (iO.

Da ferner nach den nenesten YerfiigTiugen sehon

in V uuä dem Leso^itoff 'eiaige Byutakti.sclit» Ii*e<;elu.

z. H. Acc. c inf.. Partie, couiutict.. Al>lat. al>'-Ml.,

Koastroktiou der Städtenamen abgeleitet werden

sollen, 80 hat der Verf. to einer Reihe too StScIcen

dafür Sorge getragen, dafs dieser VerfSgang naeh-

j^okomnii'u werden kann. Hierliei \ erdient liesou-

ders die Bebandluug des Ace. c. iuf. Hervor-

hebung. Der Ver£ seklierüt ihn (in einem nnd

demselben Stfick 53) an die Silfate mit doppeltem

Accu-i. an. sn dal's der Sriiiiler znnUelist lernt:

uouiuo te uniicuni; dann confessus est ne victnni,

sine me dormire, scio deura esse. Die Vokabeln

am Ende diese« Teiles bestehen nur ans Verben,

sonst tinli<ie W;)r,er sind dem Texte lieigejxcben

und müssen dann wolil zum Zwecke dis Lernens,

wie IUI ersten Teile, in ein besonderes Heft ge-

sohrieben werden.

Auch im II. Teil BchKersea eich nicht nnr die

diMit-elieii Sätze genau un die vorant^eheinlen la-

tciuiücbeu un, sondern es beriieksielitigen luicli die

rasammenhingenden iStücke gcuua die Vokabeln

nnd das grammatische Penram dieser Säbse. Das

Deutsrli ist wirküclieH r>eiitseli. und aueli das

Latein ist. von einzelnen Wörtern ab^e-elien

Qber die hier nicht zn streiten ist, ungcniesseu.

Oer Inhalt ist sehr verschiedenartig nnd bildet

in seiner ( H'Siitntbeit eine gnte Vorliereitnng anf

die folgende Kla>se.

Alles in allem genomiueM sclieint mir das Hiieli

in erster Linie wegen der .Anordnung des .St<di'es,

dem planvollen Vorwärtsiehreiten vom Leichteren

rom Schwereren, sodann wegen der ütrofseu Ffeicli-

haltigkeit des Stoffes liei sehr niedrigem iVeisc

(s. o.) volle Beachtung zu verdienen, wo es sich

mn die Kintuhmng eines neuen I«prabnchps für

VI und V bändelt Hervorgehoben zu werden

verdient daliei der klare nnd im gauzeii fehler-

freie Drock.

Sehr erwünscht und im Interesse der Verbrei-

tung de» ßucdie.s selbst wäre «He Zugabe einer

kleinen l'tirmenlelin'. il;i niuiii lie ';ylnna^ien für

die uuu-rtite Stufe eine besuiidere (iraiuniutik niebt

haben, Mmdern sich mit dem Hilfiibneh (z. B.

Richter) begoflgen. [ISine solche Formenlehre in

einem Umfange von 20 Seiten ist ioswisohen er-

schienen. Die Red.]

Aaszuge aas ZeiUichrifteu.

Athenaenm 339fl.

S. S.")4 f. F. I'. ü.ulliani bi"i!irirlit die RedentunK

der neuentdet klea IJesle der Aipokaiyjise und des

Evangelimns Pctri. — S. 86:<. Hidm Uan der Balm
viiti Raf,'tisa iiadi Likata (Sizilienl wurden yrieehisilio

(it.iber aus dein ü/5. Jhd. v. Chr. gefunden, vielleicht

ilie Nekroi^ole von Ilybla Heraia.

Tho Numismatic Cbronicle. No. 47. 1893,111.

S. 185—208. Hermann Weber, On some un-

publislied or rare greck coins. Münzen von Alalia(?)

auf Corsiia, Ilimcra Vs. 'Ifit^t — \\<. //h/.oi!>),

Ainus, Tetradraclunc des Lykkeios, Künigs der I'aionicr,

und des Pstmos, MQmtcn von EHs, Kreta, Asses (Ri.

Wfjo'oo»'?!. Ein«' rilradrachuic von Knidon (Ks. ki'$

- - 7V/*o«(/ßw»'; /eigl einen aiil'seiordenlllLli schönen

K(i|if der .\]>hroditc (abgeli. Tai. WI [!'>), dem ofbn-

har rraxitclcs berühmtes Werk zu (irunde liegt; zu-

gleich ersieht sich eine nahe Verwandtschaft mit der

Venns von .Milo, die wahi-sdieinlich auch unter praxi-

telischcni Einflufs entstanden ist.

S^ances et travanx de l'acad. d. sc. mor. et
pol. 1892. II. Nov.
S .'jTO. Hericht über die I'ewerliungeu um

den Preis Victor Cuusin, 1S92; Thema: 'La Philosophie

ilc hl natnro dies les auciens'. Uco Preis erhielt die

aofigczoirbaotc Arbeit von Charles Hoit. —

Ufsension»- Verzeiehnis philol. Schriften.

Apclt, O., Beitrage zur Geschichte der gricehi-

schen Philosophie: OphiV. 49 8. 1543-1549. 50
8. I.')7.")— l.jTl». Kine Ki ilie wertvoller .\bha!idluiiL'eii,

die aber viellaih zum entschiedensten \Vi«lersiirucli

herausfordern. /'V. .5>m»//i/7*/.

AristotcIcH Tfokntia lüfijt'ai'uty ed. /•'riJtricim

ninfx: Spl,[{. S.") S. 386-3h!S. In dieser Ausgabe
i^t zur ,iii,u Li wKhnton pliilologisclien Geoani^oit

, 7.arUckgckolirt. J'. A/tyer.

j

Riese, A., Gricehischo Lyriker in Auswahl:

i Z»'/. 4:?. 10 S. NSl-HH.'.. Plan und AdLil;.' -ind vor-

trettiieh, aber Text und ICrIautcmngen entbehren der

grQndlichen Dureharbeitung. // Jmmtka.
Bdiinlon, I!., I.'expn'ssioii iles emotions et des

teiidaiues dans le laiijiage: >. 17üt>l. Das
hier ut-boleiie Neue ditrfte \veiti>rhin llcacbtung und
Prüfung verdienen. (J. o. ä, UltlMz.

Cham ba Iii, A., Die StromverAndcrnngcn des

Xieilcrrbcins M-it der vorrt-ini-riirn /t ii
;

//yiA H'. 4!l

S. 1559-I5(>U. Das Uiuh ist für die rheinische Alter-

toroskonde wichtig. Grorg Wolff.
CfM i hia, K., Tito I.ivio o Pollbio innaiizi alla

critica stori.a: /yy>A II' 4!» S. Ift.'iM.'j.^:!. V. rf. ist

nicht glücklich in der Wahl s( ine> Standpunktes gc-

1 Wesen, indem er Oberall xu (iuusten de.<< liivius urleill.

Friedrich Uuluch.
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eil. Dari'iiiberg et Ktliu. Safjlio, Dictiniinairc

des antiquit&i grec^^ues et romainos: I^'pUH. 25 S. 398 f.

Man kann an den vorliegenden Lieforungen dieser

Kicsenencykliipiiilir '-( iin' rcibte FreuiK' lialtiTi.

KugtT, Miix. lli>tnin> de la litdTatnrt' iL'rfi'iiii^

:

Uev. lief lt. iir. \ l.^'.tJ) S Iis 2. Venlk'iit wcucii

der glQcklicheu L)ib)Kib.itiuii, dm- klaren Darstellung,

des Kcsundon Urtiils iiml lio-unilers der tri'l'ttichrn

Inlialtsanpalu'ii alle AnorkiiiiiuiiL'. so ncfülirlicli i'«'

aucb sein mag, Schiilom eigeutlicbv 1jlteraturgei»chiclitc

zu bieten. 77i. Rrinaeh.

llt' ftyyf ).! d r^c . l'., Utgi tJ^c hiaiöiv rrohrtltti:

/iVr. ilf» i-l. gr. V S. 377. Die auf (iescliiclito,

Verfintsnng und Religion von Kius (Ghemlik bezügliriicii

Xutitzen sind ans der modernen Liticratur fleifsig zu-

sammengetragen. Melirere bedenkliebe Febler, wie Ver-

wiilisluiig von Kios iiiid lü-os rügt 77i. Jifinacli.

Kuripidcs, Ausgewählte Tragtidicn, erkl. von

Ewald JJruhn: BpklV. 49 8. 154 I I 543. Verf. ist

trotz vii'li'iii /««'ifclliaften ft insinni:-' in der ErkläniDg,

vorsichtig in di r Textkritik. H «<•/,/(•/((.

Evans, A. .1., Syrat'usan Mtdailions and thelf

cngravers: CVoMr. VI b S. 372 f. Wichtiger Beitrag zar

gricch. Numismatik und Arrhfiologie. llorwiVJt H'rotfi.

Freenian, K. A., Tlu' liistnrv of Sicily from

tbe earliest Umcs. Ud. III: JJp/i »'.'49 S. 1556-1559.

Dieser Band ist den fluberen dnrebaos ebenbürtig.

J{. f.iifiiii.

Froehde, i>., !'< t . Iiilio Koinaiio ( iiari-sii auclor»':

J)LZ. 4fi S. 1.'>.'»«. r.i -onnenbeit des Verf. wird

anerkannt und aus dem Inhalte der Schrift das We-
sentliche mitgeteilt vt>n //. K<'il.

(Jardner, IVny, New chapters in grcek liistory:

AeatL 1U73 ti. 4tfb. Sehr interessant und gut ge-

schrieben.

(icrbcr et flref, I.oxicori T:i:itiiint f.isc. IX:

X>i*j. 43, lü 8. 939. Jff. J'iainiiifr notiert zwei

bemerkte Versehen.

Gompcrz, Die jüngst entdeckten iMurreste einer

den riatouischen l'liaiilon i nthaltendin ra|>>ni^ro)le:

2Jf>hn'.4S S, 1506-l.Mts^ 4;t s. i.->;i>i-i:i4(i.

15Ü5. Usener wird duch Kccht behalten. O.

Jmmvieh.
Hoo'ydnr /iifiiußoi . . h\ W. (i I'iidu r/m il

:

A^ji/iii. '2b b. 3h.") f. Das wenige Gute verschwindet

völlig unter der grofs^-u Masse des Übereilten nud

Mifslungenen. J. Sitzh'r.

Hillscher, A., llominum littemlorum Gi-nee.

ante Tiberii mortiin in iirln- Koma ronunuratoruni

bist, crit.: Cla$sr. VI » S. '66b. Giebt uiji klares Bild

von dem Einflnr« der Griechen auf die rOm. Kultur.

//. Xu!.. Inf,.

lii-i riptioncs Gnieeae uietrieae, ed. TU. i'rfgt:i

:

lUuj, r. <. ,/»in. 8 S. 532-533. Sorgfältig und gediegen.

Jullian, C, tlallia: A'-t. ".0 S. 4.19-441. Cut, bis

auf die Ari lin. loL'ii- di r Dnikin.iliT. Sul. lieniavlt.

Lamuiert, Cbungsbuch fUr den Unterricht im

Latpinisrhen 3 Teile: N. JM. f. Pi,iL u. iW. 146
S. .'i34. Die KinricliiiiMK d-s ltm bickt angelegten

|{iiriii> wird tnitueteill von //(ii(j>t.

T. Li\i, Ab iirlie eoudita über XXII, erkl. von

JCd. HtHlfiiu: Iip/»W.4Q 15dl. Das Bach be-

A.sslSi HK IMlILOLCKilK. mX X... 4. 108

hau])tct neben Weifarabom-Mfiller seinen FUti mit

Ehren. Fügner.

Monceaox, P, La Crrfece avant Alexandre:

A*. ; .
.')() 8. 493-435. Gut angelegt, Jedoch zo vcr-

vollsj.indimn. Sah luimifli.

Murray, A. S., Ilandbook of Greek Archaeolouy:

Cltu»r.\\% S. 37lf. Anerkennende, bes. die Ab-

bildungen lobende Inhaltsangabe. ./. // Middleton.

de Nolhae, P., IVlmr [iie et riiiimnnisme, 2. De
codicibus in bibliotheca Petrarcac olim collectis:

Htr. 50 S. 445-447. Wertvoll durch den Gegenstand

und die adBqoate PenOnlicbkeit des Terftasen. P.

Oehmichen, Das Bühnenwesün der Griechen und

Römer (Müllers Handbuch V): lia\ffr. (jtjmu. 8

S. 539-544. Krgiliizt das IJueb von A.' Müller^ nimmt

aber infolge iiKiiip 'iider Autojisie .tiif nene^^Theorieu

nicht genOgeud Utlcksicht. J. Melber.

Pais, E., Dove e quaado i Cimbri abbiano valieatc

lo Mpi: :>() s. 1616. Beachtenswerte Aas-

fiiiirungi II. Ii'. Soliait.

Paris, p., Elat^e: Her. 50 8.435-439. Eothllt

vieles Neue. /i. i'otlifr.

Paulsen, Fr., Kinleitung in die Philosophie:

ir 49 S. l.'jül i:>t;i>. Die grieehisclien Philo-

sophen werden mehr oder weniger ausführlich charak-

terisiert. C. Sohle.
Plafons |,:hIms. . rkl. von Chr. Cron: HphWA^

S. ].')49-l."i.')0. til gen diese 5. Aufl. wird nur weniges

gelt.iid geuiaeht von llfittrieh Iluffmann.
Pollaschek, Beitrage zur Erkenntnis der

Partikeln ttv un<l x*'»-: Apfili. '2b S. 398. Durch den

vorliegenden 'Sebluf;.' dürfte sieh der Lesi r in M inen

berechtigten Erwartungen etwas enttüuscht fahlen.

P/,. I^Vft|.r.

Pri-llwitz, W., Ftyniologisches \Vurtirbueb der

griei lii^riten Spraeho: /iVr bO S. 42i.'-432. Kine An-

zahl Felder wird naeht-ewieseu von I' lliin;/

Preuss, S., Index Demostlienicus: Her. 433.

Brauchbar, doch ist die \Vegla.ssung bestinimtcr Wort-

grup|M!n zu bedauern. ('. F.. /'.

Badtke, Materialicu zum Übersetzen ins liftt.,

3. Aufl.: /iiij^fT. &'j^inn. 8 S. 524-530. ./. GtnU-
iii'-t.rr erwähnt FVle, In wilehen U norli an den im

Sihutlatein Qblirlien allzu engen Ucgcin festhält.

Rcicheuberger, S., Die Entwickclnng des metu-

nymischcn Gebrauchs von Götternamen in der gricchi-

srhen Poesie bis zum Knde des alcxnn<lrinisehcn Zeit-

alters: tifhW. 49 ^J. I.jtilt-l.'itil. Virf. bat diese

sprachliche Krseheinung mit Sorgfalt verfolgt. Wteklein.

Roberti, G., \a cloquenza greca. Vol. I. hphW,
V.\ S. If).'!!! I,').')!. 'Kin poiiul.ir. s Biicli, bfstimmt /nni

Stuiliiini der griecbihclieu liedner auzurugeu.' 'J'haUieim.

KoUes, E., Die aristotelische Auffassung vom Ver-

hititnissc Gottes zur Welt und zum Menselieii: Clattr»

VI 8 S. M\b. Wird von /•: flrunyer abgelobni.

Undio, F., An biiiieili-^, Iluygens, Lambert, Le-

gcndrc. Vier Abhandlungen Uber die KreUiaesBung;

/X'. 49 S. 1761 f. Eine «ehr lesenswerte Veröffent-

lichnnu'. c r.

Siuitb, .\. II., ( atali>;;iie of Mulpture in tbe do-

]iai-tment of (ireek and Uoman autiqnities, British

Museum,!: CYuMr. VI 8 8. 368-371. HftUzasebr
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an alten, von neueren Forschungen widerlegten An-

sichten fest. Euij. Seilerei.

Taciti bistoriaram Uber III, ed. alt. cur. C.

Mmrr: ZOO. 43, 10 S. 93Sf. Auf der Hobe der

Wissenschaft. ./(/. rniininer.

Tatian, l^teiuiscU und altiiiMit.si h . . . H^a. von

Kdn.inl Si' Vi'r»: ZD. 49 S. 1770- 1772. Die gram
malische Darstellung entspricht allen Anforderungen,

der Text ist wesentlich verbessert. iV. Ii.

Terentius. .\delphoc, par Pli. Fubia'. Her.

441-443 50 S. Äufeerst sorgfUtig. R Thoma».
Ublig, Die comecatio temporam im indireltten

Frafresalz hei Tacitns: liphW. 40 S. 15.'i3- l.'i.'i.^.

Verf. weist nach, dafs Tacitus von den pcriphrasti-

toben Forroen auf -nms siin u. -wws i-s^cva nar bc

Kbrftnkten Gebrauch macht. A'. f.nichhoi-n.

Wright, .1. II., The date of Cylon: BphW. AS\

S. 15.')5/ 1 YÄyw aufserordentlich tl<'irsi!;c .\b-

haadlang, die nacbweist. dafo Cylon vor Dralcon zu

MtMD. IMm.

.Mitteilnnp.

Das römitobe Tbor vor dem Dom« la Köln.

In der 'Kölnischen Zeitung No. 81* befindet sich

ein >' lir iiiliTi s-iiiiti r Aufsatz ilcs Sfaiit-TJauins]ii'ktorä

Schnitze Qber seinen Versuch einer Rekonstruktion

der beiin Abbruch der Domminea neftmdenen Reste

des nlmischen Stailtthi>n's: b( ii,'o,;rtirn sind mehrere

Abbildungen: Wiederlierstellungsversuclü' a. Aii>iiclit.

b. Gruudrifs, sowie der Lageptan des Tlior» in <i<'r

jet^geD Bebautmg. Wir entnehmeii dem Aufsätze

folgende Angaben.

Genenstanil ilin Auftindung waren die im Grund-

riß dargestellten Mauern der ganzen östlichen iliUfte

des ThortÄBc«, die teilwebe noeb in erhebHcben IlOh«;n

über ilt'iii iirsprOndicbcii Pflaster aufrei bt '^ti'lii'n. So
ist diu an den Tum grenzende L.inysmaiicr des Seilen-

Hurchgunges noch in einer Höhe von 3,.'iO ni Ober dem
römischen Strafsenpflasler, welches l,8()m unter der

jetzigen Strafte 'Unter Fettenhennen' belegen ist, er-

halten, die Mauer, wclilic die Mitteldurchfahrl vom
Seitengauge trennt, noch 1,50 m hoch; der Thor-

bogen des Settendnrehgangs in ursprOnigrlirher Lage
volhtiindig aufreibt «Tlialten, ihm ilie untiTii

Teile und Sockel der gewaltigi-n I'ilasler, welche ein-t

die llaujilgliederung der Aurscnaiisichton bildeten. Die

Mauern des Osttunnes sind tiefer als die Seileiimaueri)

abgebrochen, sie zeigen bei dem Anschlufs an den
Tliorliaii wie an ilic Stailtmaui r iim h ilie Reste mäch
tiger (Quadern mit dem äockelprotil ; die Stadtmauer
wiedenin ttebt In etwa 4ni HAbe aufrecht An der
st;i(!tsi'itiL'' ii Thorfront fandi-n sirli di-r Socke! ntid di r

riliihleransatz des Mittelpfeilers, \v;llirend der ostliiiie

Ecktliorpfeiler fehlt. Wenn man nach Hessang der

Weite des im Jalire 1826 al)gcbrocbenen , nunmehr
am Giebel der Pepinschnle eingemauerten Ilauptthor-

bii^'on'- die wrstti.lic Hiilffi' des Thorgruiidrisses der

aufgefuudeueu üstliclien Hulfte genau entsprechend
erglMt, so erbilt man den Oesamtphin eines bedeu-
tenden Bauwerk?, das b -i ntinisi lieii Tiifs FnMit-

lingc und 39 Fufg Tiefe des Thorbaucs der Tricrischen

Porta nigra mr am «in geringes an GrSAe nacbsteht.

j

Doch sind wir bei dieser Ergänzung der Wcsthftlfto

nicht auf bhifse Vermutung angewiesen , denn ilie

ürnndmauern des westlichen Flankierungstunns mit

dem anschliefsenden Pfeiler der Seitenpforte wurden

wirklich in <ler angenommenen Lage bei dem Neubau

der Domapolheke im .labre 18S7 gefunden und von

dem Regicruugsbaumeister Welels gezcidnu i, w ilinml

von den beim Neubau des (lasthofs St. Paul im Jahre

1862 aufgefundenen Mau<"nesten leider keine Anf-

nahmezeichnung bekannt geworden ist.

Die ttbiicbe Eiorichlung der römiscbcu Festung»-

thore war die, dafs sie doppelte Tborrerscblllitse and

einen zwischen beiilcn bel<"jeneii Vorbof besafseii,

wobei dos iinfsi-re Thor aurseniem noch mit einer

l allgatlervorrichtung versehen war. Auf diese Weise

konnten dnrdi das iiufs<TC Thor etwa eingedrungene

Feinde von den Nachfolgenden abgesperrt und In

dem offenen Hofe von oberen Stockwerken ans leicht

vernichtet werden.

Diese Einrichtung zeigt auch unsere Ban-Ankge.

Man bemerkt il. n /wisi Iien den vorderen Pfeilern des

Mittclthorcs bctiudlichen Schlitz dis Fallgatters, und

aus den Wandstärken und Pfeilervoraprüngcn ist /u

lulnchmen, dafs nur die Seitendurcbgftnge und der

vordere Teil der Ilauptdurchfahrt überwölbt waren,

währeuil der nach der Stadt zu belegene, fast nnadra-

tiscbe Raum der letzteren den offenen Vorliof bildete.

Eine grofse Menge Ton Architektnrstttcken , mm
Teil nnti r den Alanern der Domkurien, bi i der Kana-

lisation der Strafsr 'Unter Fetleniienneu' sowie beim

Neubau des obcncnvilhnten Gustliofes gefunden, mit

fein ausi-efdhrter Meifsclarbeit geschmllckt, beweist,

dafs diesi r Bau eine reiche kanstlerischo Ausstattung

hi'sessen bat. Dank der Krhallung einer WvWw von

Abbildungen unseres Üauwerks in seinem mittelalter-

lichen und spateren Znstande in Verbindung mit jenen

Kesten liifst sieh der L-an/f .Viifliau d(>>; Tlioir- mit

dem Anspruch auf grufse Wahrscheinliiiikcit wii'dir-

lierstellen. Wir kennen die Höhe, bis zu welcher der

ilauptbogen uiul mit ihm die l'ilaster sich erhoben,

wir besitzen mehrere llesle der jene Pilaster krönenden

Ka ili He, der sie abschliefsemlen, mit l'erlstälu n und

ülattwellon gezierten Arcbitrave und reichen Gesimse

nnd der die Wandflicben tiber den Seitenthoreo

gli •dernden f;i'sin<«c und Kalimenprofile.

Aber wir besitzen anlserdem noch so viele, zweifellos

nicht dem Thoruutcrbau angehörende Bauteile, dafs

wir für dies. s Thor audi das Vorhandensein eines

oberen Gescliorsautl>aues, <len die Thoranlagen aus

früherer nimisclier Zeit in nur einem Stockwerk, die

der späteren Zeit in mehreren Stockwerken besitzen,

liinziierganzen müssen. Die Baa-Elemente dieses Ober*

^aue^ -inil unter dm Fniid^ifltken sämtlich vorbanden:

i-in urofses Stück des untereu Teiles einer Slinle mit

dem dazu gehr>ri«eii, vollständig erhaltenen korinthi-

schen Kapitell; der Rest eiiirs Pilasfer Kapitells von

gleicher Bildung wie jenes Sanlen-Kapitell; BoL'ensteine

eines Rundbogens von gleichem Halbmesser, alu r ganz

anderer Formenbildung als der untere Seitenthorbogen

;

endlieb im Gegensatz zu der unteren Gesimsordnnnt; glatt

und drill ^'1 arlirit^ t' i lii'rave und Obergesiin^c

Mafsgebeud für die Wiederherstellung dieses Ober-

baues war die Ar den Architekten^selbstverstflndlirlie
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Anmbme, daft die itrofsen Vertikaninien der unteren

Pilaster im ol)orlian an (Icrsi-llu'ii Sl.Hr ihre Fortsetzung

gcliabt liabi'ii. Itei dieser Anonlniiiij; t^rgab sii-li die

weitere Gestaltung des Oberbaues xwanglos aus dem
Vorhandensein aller Eiiizelfoile als eine zwisclieii I'i-

laster gestellte BogeMstcliuiiK über den SeiientLileti. als

eiira Stdlung von zwei Freisilulen Uber dem MittelboKen.

Eine weitere ErmitUung galt dem Uöhenmarse
der Fhmiriemnfrstflmie. Da diese, aas Gafsmaaerweric

bcstolninl, nnr ilii- \''rli,iltnisMirifsi;.' Lzdin-^'f Mauer
stiirke von 1,1b m bubitzcn, so uiufüle angeiiuiutncn

wcnb i), dafs ihre Hübe nacb dem Beispiel der Tarme
an den Thoren /u I'oini)eji und Aosla nicht trriifser

als die der Stadtmauer gewesen ist. het/tere btlruir

wahrseheinlieh 30 rOniischc Fufs, wie aus einer Unter

sucbung, zu welcher sich an der Westseite der rünii-

sehen Stidtmaner gOnMige Gelegenheit bot, zu folgern ist.

In die^(^ Wiedei'ht'rsti'llunir erscheint unser Huu-

wcrk als ein edles, von dem ganzen l-'eingefuhl der

antiken Welt erfhlltes Denkmal, das in kanstlerischer

Forni'^ntrestaltnn;.' und leiichtiiidem Hauniateiial nicht

den abwehrendLii, Si hreeken erre!.'cndeu Ausdruck der

düsteren TliurburK otlViil>;trt, sondern vielmehr ausge-

zeidinet ist als das prächtige Eingangstlior an einer

St&tte, die der Oesittong nnd der Bildung geweiht ist.

In einer .Mihandlung der ll<inni'r .lalirliiiihtr wies

Profcsi^or DUntzer als sehr wahrüclit inlich nach, dafs

der Platz des Domes der Ort des Kapitota des rAmi-

s<-hen K'i'l'i i- Vi^üvirlit hat die N'ilii'

dieses beTorangten Platses Anlafs rn der gegenfiber

den anderen bekannten antiken Stadttlioren unrnvöhn-

lieh reichen kOnsterischen Ausbildung dieses Thürbaues

gegeben.

Verfeichnig nen erschienener Bücher.

Itonino, (i. B., Manuale t>«j»'/7('t' ad usi» dei liiei.

Torino. L. b.

Herondas, I mimi; tradozioDe di G. SeUi. Mo-
dcna. 95 8. 16. L. 3,50.

Lila Dil. Ch. G., Ilirusciin Uointui reniaiii' in

populär tradition. T. Fischer, Unwin. VIII, S.

8. Sb. 21.

Mazari, 0 . II dialetto Oinerio. Granimafica e

v(uabolario. Torino. 294 S. 2i3 tigure. L. 4.

Ovid, Fasti, l>ook8 3 and 4, by M ^'mlbtf and

G. J'l,v»inwe. Clivc. 146 S. 12. Sh. 3,6.

'

Pia Dt i Miles gloriosus. Edizionc critica cou intro-

du/iono e commento di E. Coeeiiia Torino. SOI &
8. L. 2,50.

Texte nnd Cntersncbnngen zur Oeschicbte der

all'-lrt.'^ilirlifi, l.itterafnr, heraus}:, von (>. r. f i, /Juirili

nii<l A Uoi nif k IX 2 (Bruchstücke des Evangeliums

nnd der Apokalypse des Petru» von Ä. Hatnaek).
Feipzit;, Hinriclis. JL 2.

Virgil, Georgics III. IV with introduction and

notes. Clarendon Press. 148 S. 12. Sh. 3,6.

V,:iu;t,i Ii. li.l,-. iif ; l>r. Fl-, llai.ler. lU-rliii b ti I.uiifnufcr SS.

ANZEIGEN.
21. (!:utortiu vv. pai-rag, ^ci^f«C&cr, 'gäcvnn »w.

©Oi'bon ct'cliuin'n;

Matt) btn 2)(jtimuiuiuKii t>ct urufltcn l'rlirplnur für Ifu «djulgrbiaui^

Dr. äliolf iiiauaCf

== 17S ecitcti S". 1,40 IR., gtb. 1,80 »l. =

Soeben ersehienen:

D«r •ohte
unil diT

Xeuophontische Sokrates.
Vun

Karl Jodl.

Erster Band.

XII n. Seiten. Kt. Üf. 14 Hark.

Veriai,.Hlaa, H
iSW.

'S

R. Qaffirtners Verlag, H. Heyfelder, Berlin 8W.
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nwiiii'iitliili lii-n \ II o|ih<> u, i'lntu uud Ami« cUvul'u.

I^r Der xw4>itc (Hehtafs.) BbihI beflinfart sich in VorlMfidtliijK vwi
wiH •n» vxrwir.gond xfuo|ilioii(iM-h» Inaindnmhik un<l dio Komiiloinik (l«r
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I
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R. Qaertners Verlag, H. Hey feider,

Berlin HW.
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Rcxensionsexenplare ut R.tiaertner>i VerlagsLucbliudliing, Berlin 8W., ü<;hrtueberger»tr.M,«iiiiwailvn zu wolleu.

P. Richter, Zur Dramaturgie <les Asclivlus.

liCipzig, Tcuhnrr. IS!t2. 2^7 S. in HS". i;,.'>U

WeiHiutiicli ueue OVaicfitajiunkte treten in (fieser

ADdyae der iMhjldadien Dnunen nicht sa Tage.

Aach ist rielea, waa zur CharakteriüieruDg der

äschyleischen Technik unnmgiiuplieh uötig Ist,

imerwäUut gebliebeu oder kuuin gestreift. Zum
Teil infolgedcMeo, aber anefa teilweise infolge

einer falschen Theorie ist die Würdigung des Ge-

haltes der Dramen uicht heifitllswert. ri)>>rliaiipt

ist die Kritik nicht eine historische, die AseL^los

als Vater der TngBdie wQrdigt, sondern mehr
eine modern ästhetische. Trotzdem dürfen wir

wohl diese .Arbeit willkomnifu heifsen. Sie zeupt

von redlichem Bemütieu und vielfach vou einem

feinen poetisehen Sinn. Die nebenbei behandelten

Fragen nach der Insceuieruug sind im ganzen zn-

treifeud behandelt. Verliiiltuisraiilsig am wcrt-

Tollsteo durfte die Arbeit sein in negativer üiii-

aeht, inaofimi ab sie numehen phantastisehen

Erklärungen mit gatem Erfolge zu Leibe geht.

Zur teilweiseu Begründnng meines Urteils ziehe

ich einige Punkte der Analyse der Perser, des

Promethens und der Orestie henui; sie betreiffro

die Technik der beiden ersten StSl^e nnd den

Gehalt des letzt«'» Werke».

Die Oareiosscene in den Persern wird als

EpMode eriElIrt 'Uan lasse die ganse Semie

tut, lasse sdiOD jetxt den Xeizeft erscheinen, nnd

das StBek würde folgerichtig nnd ohne dafs eine

Lücke in der Handlung empfanden würde. Ter-

laufen.' S. it.'). Freilich wolil, aber mit denisc-Uicu

[fechte könnte mau die Atossasceue weglanseii;

man bmvcht jn nnr einen nnsfBhrliehen Boten«

bericht und die Schlufsklngc. nm das, wjis hier

dem Verf. als 'HandhiiiL'' erecheint, voraufiihren.

VVer hier von Episoden redet, verkennt deu

ganzen Pinn des Dichters. Die Aufgabe war eine

Darstellnug des Unglückes der Perser, eine Auf-

gabe, deren Schwierigkeit iiätte hervorgehoben

werden sollen. Das Unglück selbst war, wenn

flberhanpt, jedenlslb 472 noch nicht seeniseh dar-

stellbar. Es mnfste ein Moment nacli doin Unglück
gewühlt und dem Epischen ein breiter Raum ge-

währt werden. Dies iat meist richtig bemerkt;

nicht so das Folgende. Einen besseren Moment
konnte Äscbylos gar nicht wählen als die Ankunft
ileH Xerxes in der Hauptstadt seines Landes, denn

nur äo liel's sich leicht mit der epischeu Uuglücks-

meldni^ der ReSkx dieses Uii|^Behs im Volk nüd
Herrscherhanse verbinden. Aua Meldung nnd
Hetlex setzt sich also dies Drama zusumm«!.

Es ist durchaus einheitlich: das persische Volk,

seine Edlen, der Chor hüri nnd klagt mit Motter,

Vater und Sohn, in drei Stufen, in denen auf

wohl bereelmete Weise Meldung nnd Reflex ge-

miücht sind. Die zweite Stufe ist die Dareios-

sesne, die man non wohl ermeiden wird, wieder

als Episode an beseicbiien«

Digltized by Google



llti

'DoTs die draniatiscli«' Durchfahrong im I'ro-

nietlieus zn wüiiscIku iiliri^ lüfst. i\t Ihm Ho-

»prechnug de» InlialUs .^clion geleguntlicli bvriilirt

WOTden. Von dramiitisclier Lobendigkeit tpind

paekender Wirkung siud eigentlich nur die Kin-

«jiings- nnd die SchlnfsMcctn'. Ix idi- allerdings in

grulkurtiger \Vei«e; alles übrige stellt unendlich

weit znrBek, das beste ist noch die lose angefugte

Kpisoilc <ler lo. Audi im einzelnen treten in in< le

Schwächen hervor, die entsehulditjr werden (liireli

den mageren >Stoff, der gedehnt werden mufst«.'

So laaiet das Urt^l über die Komposition des

Promethena S. 63 f. Dem modernen ßetvaebter

mag diis auf <len ersten Rliek so scheinen: es

liel'äe sich auch hören, wenn er die Okeauos»cene

nnd die gesamte cboriaehe Aktion als Episode

hinstellte. Denn Anfong, Schluf's und in der

Mitte ein N^arrativmonoloj; des l'roinetliens fje-

nügte, uin das, was Äschylos wuUte, mitituteileu.

Doch Sebent beiseite. Wie kann man denn bei

Würdignng dieses Stückes ganz aafser acht lassen,

dafs das technisc-hi» IVoMeni. <l;is zu lösen Ascliylos

hier unteruidim, dixa denkbar schwierigste ist, das

es giebt? Nie wieder hat jemand nnserei Wissens

die KShnhcit gehabt, einen angefeaeelten Helden

zum Mittelpnnkti" eines Itrainas zu niaohen. Von

dramatibehen ."sebvvikheu, sugar vou •Stümper-

haftigkeit einem Asehylos gegenüber zn reden,

werden wir wahrscheinlich niemals ein Recht

haben, wenigstens hal)en wir es jetzt noch nicht,

wo man ei-Nt anfängt^ seiue Technik zu atudicren.

Und dramatische Schwächen im Promethens sind

erst dann znziigeben, wenn man zeigen kann, dal's

das gewählte l*rol>lem überhaupt in anderer Weise

besser zu lösen war. Auch die >Sehwiicheu iiu

einzelnen, welche angeffihrt werden, sind nn-

gerechte \'<>r«'ürl'e. sieherlieh die eine, die ver-

zögerte Mitteilung lies ( iidieimnisses. Heuu ilals

gerade in einem .-»oichen Kata>tr(ijjheustiick, wie

der Promethens ist, das Moment der Spannung

eliensiigiit herbeigezogen « iir Ir^ w'.- dl \virknngs>

volle Sc'iicrie. das i>t Asrliyln« doch uur mm
Lolie, nicht zum Tadel anzurechnen.

Die Analyse der Orestie wird S. *i(>5 folgender-

inafsen rcHnmiert. 'K« hatte sieh als Iidialt eines

jeden der drei Stücke die drani itiselie h ii steüniig

eines Abschnittes der Heldensage crgelicn, wobei

der IHchter dnreh Vorföhmng leidvollen Schick»

sals teils dnreii die ITandiung selbst, teils dnreh

die sie begleitenden (icsänge sein riil»!ikuni in

starke seelische Erregung versetzte, bald mitleidig

stimmte, bdd m&ehHg ersehStterte, bald «rbnnte

nnd erhob, bald in Angst and Schrecken erschanern

iiefs bei der Betrachtung nienschlichen t ieschickes,

liald wieder aussöhnte und beruhigte; ilagegeu

hatte sieh keines einer einheitlichen abstrakteu

Idee oder einem Grundgedanken getügt. der das

Drama in seinem ganzen Verlauf beherrschte und
den der l'ieliter küHsetpient fe-tgelialten hätte.

Im Liegenteil hatten wir gesehen, wie derselbe

seinen Standpunkt, je naeh den versehiedenen

Phasen der Handlung wechselte nnd gelegentlich

gmz neue Tendenzen einftilirti«. |)a scheint es

von vornherein uawahrücbeiulich, dals die ganz«

Orestie von einem Grundgedanken getragen whrd.

Dennoch gilt das m> ziemlieh allgemein als selbst-

verständliche Voratissetzung, nur wird die Idee

selljst von den verschiedenen Erklären! sehr ver-

sehieden fixiert, ein Beweis, daTs sie sich gewifs

nicht mit zwingender Notwendigkeit aufdrängt.'

Also ein leidvoller Aliselinitt der TTeMensage

ist eine griechische Tragöilie. weiter nichts.

Wahrhaftig, die Philolo{pe des nennsehnten Jahp-

hauderts wäre tief gesunken, wenn .solche An-
schauungen Raum gewännen: sie verdiente dann
das Urteil, das die tjegenwart über sie fällt.

Der y«rf. ist nicht der erste, der eine solche Be-
hauptung aufst(dlt. aber er ist der erste, der sie

im Ernst aufstellt, di^r die Folgen daraus zieht,

ohne sich des Taradoxcn der lieh.iuplung Iniwulst

n werden. Dem Wortlaut naeh sagt die Defi-

nition nichts oder sehr wenig. VAn Ausschnitt

aus dem wirklichen oder erdichteten Leben ist

jedes Drama, das ist nichts Neues; aber ebeu-
dasselbe ist jedes Kunstwerk, was hier nicht
weifer erörtert werden soll. Leidvoll ist ein

vager Hegritf. nnter den man ailenlings alle Tra-
gödien, die je gedichtet worden sind, subsumieivu

kann. Die griechische Heldensage endlich ist für

einen Dichter des fünften Jahrhunderts nichts

anileres als nationale (Jeschichtc. Somit wäre
die griechische Tragödie ein dramatisch gestal-

tetes Gesohichtnbild, in welchem Leid voigef&hrt

wird; nnd damit fange nun einer etwas an. Aber
gemeint ist mit jener Detiuition etwa* gans au-
dere», wogegen schärfsteus ]>ruti'stiert werden
mnfs: nSmUeh, dafs in dem Gexchiehtsbild nnr
ein üstbetisehes, kein er!ii>ches Mtnnent in He-

trncht komme. Ästhetik, losgelöst von Ktliik. ist

ein Unding, «las zeigt sich am deutiich8t4'u am
Drama. Jede Aktion, also auch die dramatische,

beruht auf einem psyeliischen Prozefs. Die Mo-
tive der Handlung sind dem Handelnden mehr
oder minder klar, worauf es hier nicht weiter

ankommt. Die Motive, die sieh im Drama be-

thatigen, sind Eigentum des Dichters, mag er sie
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erfiind«ii oder ans dem Leben o«1er der Olter- 1

lieferiiug lieröbergenoinmen liabfii. Im letzteren

Kalle sitnl sip sein Ki^entuin ilnreh \Vahl. Für

ilie Würiliguug des ÜruiuuH seibüt int der Uuter-

Mhied ohne Belang: er kommt mar in Retraeht

bei \\ iinli^iing des Dichters Diisselbu ist der

Fall liei der Fru>^e, ob sich der Dichter der Mo-
tive, insbesoudere des Huu|itmotivs, mehr oder

weniger klar bewoftt gewesen aei. Diese Motive,

vorzugsweise das Haoptmotir aud damit den Geist

des Dramas zn erkennen, ist die schön^h-, oft

uuch die schwerste Aukube der Wissenschaft.

Sie so leognen. heifst dem Rnnstwerk die Seele

nehmen, heilst den Dichter znm VerNifikator

machen, heilst «lie Kunst und dadurch zugleich

die Wisseuschaft; entwürdigen.

Uud nun die Anwendung. Nicht eine Süline

ist in den EnoHmidMi aar Anachnnang gebracht,

sondern Kooflikt nnd AHssöhnuni,' zweier sittlicher

Mächte. Nicht Orestes ist der Held des .Stückes:

•r ist nnr Objekt, sondern die Eameiiiden, die

Vertreter der alten Ordoui^, oaieh weleher ihnen

ublag, über Heilighii'.tnng der Gdttsr, (iastfrennde

und Eltern zn wuchen, insbesondere den lilnts-

verwandtenmord zu rächen, nicht den Oattenmord,

wie sie zwomal selbst aogebea: im ersten Zwie-

V^esjifäch mit Ajtolloii und beim \ erltür (be^ts.

.Sie küiupfeo für ihr alles Recht gegen Apollun,

der mit SSeos' Zustimmung und anter Atlienes

Beihilfe eine Änderung jener Onlnuug darehsetzt.

Den .\nfanj», die He^rniidunir des Konflikte halten

wir in den Cliuejdiureu: auf .Apolloiis liefehl ge-

schieht ein Mnttermord zur Bestrafung deH Oatten-

mords. Den Gattenmord selbst enthält das Vor-

s|i"el, der .\ganieninon. A'^orsjiiel sage ich: denn

das Stück so aut';,^efal"st, füllt ilcr Vorwurf wogen

nnklarer liegründuug der Schuld Agamemnons.
Lst die hier gegebene Anslegnng der Trilogie nn-

ricliti'^. dann ist das noch lant;e nicht ein Hcweis

für die Richtigkeit der Argumentation des Ver-

iasseiBt dann ist die rlohtige eben noch zn suchen.

Ist sie aber stichhaltig, dann gilt ancb ferner der

Satz, dafs .\schvIos nur der 'rrilo<rie zu wiir-

digen ist, und dann gilt auch der andere .S.itz,

dals Asehyloe die ethuehe« Probleme von einer

höheren Warte betraehtete: denn ein Gfitter-

kampf ist es, der hiw Entscheidung l>rii)L;t.

0. Oobmicben.

T. Kaeet Planti Comoediae. Rereintnit, instru

inenfo critirr» et iinije^'dtni'ni-^ aiixit F r i 'I i ri ! ii

Ilitschclius sociis opeme adsuuiptis (r. Loewc,
O. Goeti, F. SchoelL Tomi IV Fascknlos II.

I

T. Maori Plantt Mik« Oiorimns. Rcrensnit Fri-
«Iri ii II- Hif silielius, editio altera a (J. (loetz

rcco^fuita. Leipzig, Tcnbner. l»9ü. XXIV, 235
gr. 8. 6 A.

Ab Tor über vier Jahrzshntea die erste kri«

tische Ausgabe des Miles ( ilorite^iis von |{it-e"i!

erschieu, umfal'ste sie nur 120 Seiten. Wie tliärig

in der Zwischenzeit gerade für dieses Stück die

Forschung gewesen ist, zeigt sehon inlserlieh eine

Vergleic'iniig mit dem Umfang unserer zweiten

Auflage, die über die doppelt« Seitenznhl enthält,

obgleich iKKih die Lesarten der geringereu Hand-
schriften Ritschls weggelassen sind. Dazwischen

liegen ja auch die Atisgaben vim Fbekcisen,

Lorenz (2 Aullagen), Hrix (J Aull igen), Tyrrel

Auflagen), Ufsing nnd Ribbeck, sowie eine

grofse Anzahl einzelner Selirirteii, wie Fr. Sehmidts

1 iitorsuchungen ülier den Miles gloriosns', Rib-

l>ecks 'Alazon' uud besonders auch die Laugeii-

schen AnsfBhrnngen in den 'PhinUnischen Stndieu'.

So ist es denn kein Wunder, wenn die Seitenzahl

sich verdoppelt bat und viele Steilen ein anderes

Aussehen liekommen haben.

Hit grofstcr Sorgfalt ist die ucutre uud

neueste Litteratnr bis sn den Hasperschen 'Rand*

nofen' in der (Iratulationssehrift für Fleckeisen

benutzt. Mit der letzteren Schrift sind im Vor-

wort noch Beib%e von Schoell, äcjrft'ert uud

Fleckeiaen nachgetragen.

Natürlich zeigt auch die-cr Bund der kritischen

Ausgabe die immer konservativer gewordene

Richtung der Kritik. Vieles, was Ritschl noch

änderte, ist stehen geblieben, in wenigeren Fällen

ist, wa>i er noch halten zu können glanbtc, l>e-

seitigt. Dabei bleiben freilich noch genug loci

conclamati nnd dosperati übrig, wie 217, 4^18, 595,

799a, 894—95, 917, 939—40, 1181, 1288, 1847.

(Ictztcic Stelle offinbar mit der Rr-Jraktation zu-

sammenhängend cf. L{43a und die ganze Stelle

im Zuitnmmenhaug,) endlich r. 1402.

Sehade, dafs üoeiz uns seine Ansicht (ef.

p. XX I über die Komposition des Stückes, über

Kontamination nnd R^traktation nielit ein'.,o !i( iiiler

und im Zusammeahaug mitgeteilt hat. Die kurzen

Anmericnngen zn den befapelFenden einzelnen Stelleu

im Kommentar, w.» andere Gelehrte auf diesem

(jiebiete gejirbeitet liahen. sind etwa> ninlisam zu-

sammenzusuchen, und sie genügen auch keinesweg.s,

nm sieh ein Büd von der Sachinge nnd Goetsee

eigriier Auffassung ZU machen. tJerade hei dem
Milt'-- i-.t. ja vieles schon erwiesen, und gerade in

ihm >ind die Spuren von bcidem, Kontamination

and RetraktatioD, deutlich zn erkennen. Freilieh
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ist nocl) keiue Einigkeit zwischen denjenigen, die
|

hitTÜlter geschrieben liulipii. iMreiiht.

lu der Pruefatio ist ein grolkt^r Teil der

Ritrahlflohen aiu der ersten Ausgnlie stehen ge-

blieben, so dafs etwa zwei Drittel diesem, etwas

öIht ein Drittel dein lUMicn Mitarlieiter gehören.

Auf deu aosdrücklichen Vermerk Ritsehts ist »uch

trete eigener abweichender Meinnng KitscbU

Schlufsdispatation über 185 und die folgenden

Vene beibehalten, cf. p. VOI ff.

Zuniichst wird in der Phiefiitio das Verhältnis

von A angegeben, der uaeh den Kitscblschen und

Cieppertstihcu Kollationen von Loewe und (ioelt

selbst, sowie ron Stndemnnd vergliehen ist, be-

sonders ist lies letzteren Apogniphuiu aufs sorg-

samste benutzt. Aulserdern werden durch die

ganze Komödie augegebeu die Lesarten von B
CD FZ, B naeh lUtschl nnd Lorens von nenem
von Mau vergüclien, fiir dessen .Ansii-ht sich (Joetz

gegen Ritsehl bei der Frage über ilie Korrektoren

der Handsehrift entscheidet C und D sind noch-

mals Ton Sehoell Teigliehen; dag^n sind die

von Ritschi zum Teil — ut exi'nipla ex.starent —
angegebenen acht jüngeren Handschriften nnd die

Vaticani wohl unter allgemeiucr Billigung nun-

mehr nnberOeksiehtigt geblieben. Genaaer wird

daini w icilcr die Ansicht Ri(s< hls über B C I) ub-

geilruckt. Iiier erscheint dann auch noch die

*cüncinna .niniplicitas' nud 'faicilis perspicaitas'. Es

folgt dann die schon enrilbnte AnsfShmng lUtschls

fiber 185 ff. Dann die Di8cri]iti<> nach A nnd B
ohne Reriieksiehtigung von V I) K Z.

Darauf werden die Eigennumeu kurz besprochen.

Naturlich wird Kitschis Periplecomenns nnd Piou-

sicles behalten, Sceledrus gegen Bergks Yerän-

demngen verteidigt, ebenso der Nanu- l'yr'fojiuli-

niees gegen Benseier und Birt. In botrctf Lureios

folgt Goel/. Fieckeisens Schreibung. Was diu

Anffohrongsseit anlaugt, entscheidet er sieh (&t

.'».'>() --'n I. Inr da<4 griechische Original wird anf

Lorenz" Einleitung und Ribbeeks .Mazon verwiesen,

fiir das Weiterleben dos iStücks und seine spätere

llenntxnngen auf Ribbeck nnd Zamcke.

Im einzelnen seigt sieh, wie schon bemerkt.

die gröfsere ZTirfiekhaUnng besonders auch in den

l in-^trllum^en, wo vielfach auf die liamNcliriftliclie

.\nordnung zurückgegangen ist. wäbreuil die freni- i

den Andemngdvorschläge gewissenhaft in der

Annotatio angeführt wcnlen. Hier möchte ich

besonders Insi v. ;{8 — 41 widersprochen. Was
j

sollen es denn hier llir labrUw sein? v. 48 .sagt I

der htrasit ja ausdrücklich *at nnllos habeo

seriptoe*. Dagegen «ntepreehen die UAtUat das

Verses 38 genau den von Pyrgopolinices selbst

V. 7H erwähnten. Das 'ecqnid mcministi' v. \1

nimmt das memini von t. 37 wieder auf, eioe

Beiiehnng, die dnrofa die Einsehiebnng der risr

Verse gestört wird. Am ]iassendsten erscheint

mir die Anordnung von Danz, der ."58—11 vor 71

stellt, passender als die von Birt nach v. 77, da

Artotrogua das Lob jedenftlls mehr Terdieni, wenn

er an die falx'lhf denkt, ehe der Miles selbst dss

Wort gebrauclit liat.

In seinen eigenen Konjekturen ist (Joetz sehr

zurückhaltend gewesen, meistens sind es jene oben

erwähnten loci desperati, in denen ab«r schwer-

lich schon das letzte Wort gesprochen ist. Auch

in V, 298 hat mich die Ooctzschc Konjektur

pro ea nicht befriedigt. Unnötig ist es wohl, mit

Gnyet 850 (riuteHtum zn schreiben, da Plantns js,

wie ganz feststeht, sich um die Zeitschwierigkeiteu

nicht eben besonders besorgt zeigt. Wir branchen

iliui also aneh nicht uachzurechueu, ob die ein-

zelnen Angaben so genan tn allen anderen Yeiv

hältnissen stiminen. Auch Guliehnins' Konjt !.t r

SS.'! (ifaiii ara(iri)i!x ist sehr bedenklich, die .Mi-

ta[iher scheint mir für Piautus nicht geeignet,

freilich sind auch die von andern gemiiehtmi Yof-

Bchläge /orum, mmtm» rorpi», moerttNi» breaar,

iniirriiiii, tuHriiiiti, iiior'ium. tiiani nwrum orationem,

hüntui lacht ansprechender. Dem Sinne und der

Lesart entspricht ja jedenfhUs die Ooetisehe Kon>

jektur am besten. Doch brauchen wir ons wohl

nicht so ängstlich an die Buchstaben zu halten,

(^a o>a leicht ;ius den ersten Bnchstabeu des fol-

genden Wortes eingedmngen sein nnd das Ui^

sprQngliehe verdrüngt haben kann.

lu der Verteilung der Verse an die einzelnen

Personen ist jetzt wohl ilnrchgehemls das K*ichti<,'c

getroffen, so z. B. v. 725 ff., die gegen liitsclil

jetst mit Ribbeck dem Palaestrio statt des Plen-

sicles angewiesen werden, und ebenso t. 757.

Si) sehen wir denn die verdienten Herausgeber

des Ritschlschen Plantns ihr Werk thatkräftig

fördern — auch von tler versprochenen Textaos-

gabe ist ja inzwischen der eine Band erschienen —
und dem Abschlufs nähern. Freuen wir uns, dal's

dann l<ald die grolsi» (Jnmdlage vollständig ab-

geschlossen ist. Lälst sich doch mit Sicherheit

erwarten, daTs dann anf der ho gewonnenen
sicheren kritischen (irnndlnge manche Fragen,

die noch der I.K)sung liamn, einer solchen werden

zugeführt werden.

Friedland i. Meeklbg. Langrehr.
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X. Sonntag, Vorail als bukulisrlior Dii htor.

Verciisludiuu. Luipug bui Tvubncr 1891. 249
8». 5

NmMsis die Scbnpenche Tlunirie über die

Ahfassungsr.eit der Eklogen iillrnTiiilü-li mit Kccht

an liodeu verloreu hat, stellt der Verf. eine neue

auf; nach ihr loU der Diehtw erat die Eklogen

2, 3, 4. 5, 7 und 8t welehe am Anfang stawl,

gedichtet, zusaminen heraiispepeben und dem PoUio

gewidmet haben, der ihm die er»te Uilfe gegen

die Obeigriilb der Yetoraaen leisten wollte; als

päter derselbe den I iiclner doek nicht scfaQtzeii

konnte, soll Vcrgil uacli ]{om, wo er schon früher.

Spätsommer M, dem Müceua» vorgefeti'lU war, an

Oktavian lieb gewandt, «nt jetit, bald nach dieser

Zeit, .39, die Rkl. 1, 9, 6, 10 veriklkt und mit

piner Widmung an den IViumvirin einer 2. Samm-
lung vereinigt haben.

Die GrSnde Ar diese Anrieht rind doppelter

Art, die einen beruhen auf der Interpretation ge-

wisser Verse in den Oedicht^'n selbst, die iiiidorcn

sind aus sachlich - gescbicbtlicheu Erwägungen,

betr. die Adcerrerteflong an die Veteranen, her-

vorgegaogen. Von den ersteren seien hier fol-

gende erwähnt: Das meiste (jewicht soll wohl

haben ESkL VIIl 11/12 accij>e .... curmina, in

Terbindong mit dem Schi, der Georg: Carmina

qm hri pastomm andaxque inrenta, Tttjn^ te

patntae cecini snb tegmiue fa^.

Unter Carmina kann hier nicht, meint der

Veif, dae eine Gedieht, die 8. EU., welehe dem
PoUio gewidmet iet, gemeint sein, schon deswegen

iiicht. weil es oben v. .3 iu der>iolben Kkloge

Carmen genannt ist; unter carmina ist eben eine

Sannünng Ton Ekl<^n zn Teratehen, die Tor der

späteren zweiten, dem Oktarian dedicierten, vor

V. <'hr. dein l'ollio überreieht wurde. Der

Scblals der Georgica soll dies bestätigen, mit

carmina paetorom soll diese erste Sammlnng ge-

meint sein, während mit Tityre. to pntulae etc.

aiif die spätere, die 'ritynis-Saininlnnir,

augeäpielt wird, ludessen, abgesehen von allem

anderen, die Sehlorsrene der Geoi^ca kann der

Verf. nicht für sich in AttSprucb neliin> n: denn,

weil iiud!ix<|tie idveuta zum letzten Teil der Sen-

tenz gehört, mul's, wenn wirklich, was keiner

anfwer dem Verf. glanben wird, hier zwei Arten

von (iedicbten unterschieden werden sollen, die

Heilienfulge si-in, rückwärts von den <!eorf^iea an

gerechnet: Ueurgica, carraiua 2)astorum und als

der Diehter noch kühn in seiner J ugend war, die

Tityrusgesänge. Wenn man diese Verse pressen

und etwas heraoslesen wiU, was rie nicht ent-

halten, kann mau nur dies herauslesen. Indessen

dieser Siun schlägt der Tlu-orie des Verfassers

geradezu ins Geeicht, denn nach ihm sollen ju

die earmtna pastomm die frBhesteo Gedidite sem,

Vorgil nuilste also am Sehl, der ( leortj. die Reihen-

folge so festgestellt haben: Georgica, Titrrns-

Gedicbte und uudaxque iaventa die Carmina

pastomm. — Sdilimmer steht es nm die Er-

klärung mancher anderen Verse. Wir heben noch

hervor den Anfang der (>. Kklogo: si quis haec

qnoque leget, 'wenn jemand auch dieses lesen

wird, kann nur gesagt sein, falb sehon anderes

von Vergil g(>lesen wurde: der Dichter erinnert

hier an den lieifall, den seine carmina pastomm
gefunden' (8. 112). Ks ist unbegreiflich, wnmm
die allernatarlichste nnd notwendigste Krklärang

iiiierselien ist; das '(piof|ue' ist fif-agt im iiinidiek

auf die kurz vorher genuunten landes Vari et

tristia hella. Der Sinn ist dann höchst einfach.

— Gans gewaltsam ist anch interpretiert die

Stt ilf Kkl. IX: Kcce Dionaei proeessit Caesaris

ostrum, astrum, quo s^vtes gaudereut fmgibas

et qno Doeerot ainieis in eolHbos ara eolorem.

Dies Gedicht mnfs nämlieh notgedrangen zur

TitjmssammhuKT gehören, also nach gedichtet

sein. Weil nun die Erwähnung des bei den

Leiohenspielen ersehienenen Cüsarischen Kometen
dann noch weiter von dem wilkiii Ihmi Ereignis

alistelieu würde, aneli wenn (v^'l. Vers 11 -1 5) da-

mit der Anfang eines früheren Gedichtes Vergils

gemeint ist, so wird schnell die ganze Phrase —
allegorisch erklärt uml das astrum (!aes.iris Diouiiei

ist Oktavian. des>en llerrs< haf't nach dem lirundi-

sinischeu L bereiukommeu .schon so bedeutsam

^reweaen sein nmftte, dafs sogar die Farbe der

W eintrauben von ihm befinflulst wäre (quodueerct

aprieis in eoltibus nva colorem); solche Allegorie

ginge doch zu weit.

Ein bedentendes Ereignis, wie Casars Komet,

kann wohl snr Datierang eines Gedichtes ver-

\v lüdf werden; wenn man indes>en änderte, ganz

Lubedeuteiides, wie die Wurfzeit der Ziegen, das

HSi^nbssen der Äpfel für Amnryllis, die Er-

wähnnug des Winterobstes für die fin^icric Zeit

des (iesjiräelie^. unil dann infolgedessen für die

Abfassung durcli den Dichter selbst geltend

machen will, so macht man doch den *go(en

Vergir zu einem zu irrolseu Pedanten. Es ist

dueli Iiier, lies, in .Ingendgedichten, welehe stark

kopiert sind nach griech. Mustern, nicht alles

bnchstäblich zn nehmen, nnd die Streitigkeiten

iler Erklärer, ob ein Gedicht, weil moUes C4tstaneae

und pressi eopia laetis als Wintarrorrat darin
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vorkoinulon, ileiihalli iu den iierlidt uiler trotz,

dieser Erwuhonng in den PrObÜDg sn verleben

sei. und ol> des\vo<reii Vergil «lann Frühling, i>ex..

Herbst 41 ixlcr Iii) nufli Soimta«; von sciiieiu

Gütciieu abweäeud wur, erinucrn uulit-hsiini an

die Qberflfiiisigsten sehol»Bli«ohen Spitefindigkeiten

v«'ri'nn;.;t'iii-r '/'•iten.

Iude^^(.'M. ^liiiiSit' i< |i, vüii der Interpret.itiou

(lieser uiler üliuticLer 'Stellen int der Verf. nicht

aufgegangen; sie hat nich ihm erat erf^ebeii, ab
er zu seiuen Kesnltiiten Ix tr. die .Vckerverteiluug

nn die Vc'cninen naeli ih r Selilutlit von Philippi

gelaugt war. Er besclireibt Uiimlit.lt uuter Za-

grandelegang der Sehrifiten der römischen Feld«

measer, bes»onden de» Hyirin, eingehend die Einzel-

heiten sulcbor M;i'sn'^c!u D.is zujiet<^ilt4^ Land

worde er>t vurni!-.'<.sen, durcii die äieli rechtwinklig

sohneideoden limites, deeimaai and cardioes wor-

den eentoriae, Rechtecke, gebildet, welche -2(X)

iii^era, in On inona 'ilO, ninfalst«?!! ; dies ges<dm!i

uuter Leitung der agriuieuiture:^; die ürenzen der

Anteile irnrden durch termini in Stein oder Holz

festgelegt, Karten angefertigt, eine aus Kr-/, in

ikr Kolonie, eine zweite auf Leiuwand in Rom
uut liewalirt etc. Dieü uUeü uahm viel Zeit in An-

spruch, und es ist nicht wahrscheinlich, dafs die

Landauweixungeu, welche allerdings bei ürrindnn«;

des Triumvirat« zu Hononia versprochen wurden,

aläuhald nach 4'-' verwirklic^lit wurden, zumal die

Zeit daranf infolge von Oktavians Krankheit, der

mannigfachen Wirren, die den Peru^ini.sciion Krieg

seh!ier>lieli veranhilsten. der wirklieiieu Ansiedluiig

Wenig günstig war. Ks können also, »cliiielät der

Verf., die der I. und 9. Ekl<^ an Grunde liegen-

den Thatsaelieu uninöglicli, wie mau bisher nacli

der rberlicferun«^ aim ihn), luild iiaeli 4"J j^esclieheu

aciu; niuu uiulk sie und damit die Gedichte I, IX

und andere bis £nde des Jahre« 89, als nach dem
Urundisinischen \'ertra^ üulie in Italien eijitrat,

hinausscliieben ; nach solehen ."^chiiisseu konstruiert

Sonntag danu »ein fSystem der Doppelausgabe. —
Diese AusfBhmngeu, schon weil sie zum erstenmal

ein anschaulieheres Hild jener Lünderanweisungen

geben, mögen recht verdienstlich sein; aber für

deu Fall Vergii» ]mä8en sie uicht. Der Verf.

mufs selbst 8. 31 sageben, 'dafs mitunter Ab-

weichungen von dieser regelrechten Art der-

Landornnweisungen .-tattgefundon'. \ olleuds, wenn

mau Appiaus Bürgerkriege nachliest, sieht man,

dafs diede Abweichungen damals die Regel bil-

deten. /. II. Appiau V r_' lesen wir. wie die

ihrer I.ändcreieu Beraubten n.u h Horn eilten und

die SUult mit ihrem Elend erfüllt'eu: aMü ov-
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yfQomee .... ^ er* ytffotxfg dfM fnig neudUif i(

lit' ayoQÜv r; j« ugä tf/QttWf. .Auf. cap. 13

-teilt :.ou;ar, daCs die 'rrn|tpen einfach mit < Jewült

vorgingen, sich das Eigeutum ihrer Nuclibaru an-

eigneten nnd sich das Beste aussuchten: dU^ i

tfiß«/«.- xui loJc ytiioat fnfftaint ai'V vßfH

(«reraile ilet l all \ ergils!) n)inii'< (hAoiihun-

Vor Beginn des Perosinisdiea Kriqjes wandten

sich viele Bemabteo au Lucius Antonius um Hilfe

V inrc ynttoyot'^ onot t^c yr^c tffftjoovytoixhac

yiyvofin'ovi; die Vorwürfe des Manius gegen Ok-

taTiau cap. 32, die Thatsaehe, dafs oap. 37 Okta-

viaii auf sdnem Marsch« nach Bmndisium ror'w

vif' fdiioi- frriwxiff/ti^roiv wieder mit sieh fTdirte.

seien noch angeführt. Wirklich sind also dücii

HU einen grofseu Teil der Soldaten lündereien ver-

teilt gewesen. — Und alles dies zeigt zur Genüge,

wie gewaltsam und willkürlich die Veteranen schal-

teteu und iu den meisten Fälleu gewÜs uicht die laug-

same Arbeit des Vermessene abgewartet haben, es

<;e8ohieht dies olles aber auch nach Appians .'^ehil-

deruiig «lerade in der Zeit nach der Schlacht veii

Philippi bis zum perusiuischeu Kriege. L nd weuu

wir es auch hier nicht so bemugt finden, von

der verrohten Sfddateskn der Burgerkrie|»e diirfit>

man nichts Besseres vomussi'tzen. Der \'erf.. Ii i"

häufig genug Appiau citiert, mulste doch ob

solcher Darlegaagen stntng werdmi: sie sind doch

geeii,Mi<'t, sein ganzes System über den Haufen wi

werfen. .Auf das iiaelidriickliehste nut*-rst ätzen

•sie die alte Überliefermig, uach der die Muse

Vergils gerade in jener höchst tranrigen, augst-

imd unruhvolien Zeit bald nach dem Jahre 4'.' in

iler I. unil 'J. Kkl();^re und anderen tom ersteDUial

seiueu Laudsiouteu ertönt ist.

Es iitt schade, dafs die sonst mit Sorgfalt nitd

Fleils gefiilirten Untersuchuugeu des N ci-fas^er^.

welche jrerade we«reii der ins Detail ^eheudeu

; Beschreibuug der .\ssigmitiou anfuugs für iba ein-

nahmen, so wenig stiohhaltig siud. Indessen es

ist kaum anzunehmen, dafs seine Hypothese rv.i

läujreres Lebeu als die Scbapersche unter deu

Fachgeuosseu fristeu wird.

Berlin. H. Koneh.

Onitavus Nordmeyer, He Octaviac faliula. Lii»»i««»

Tenbucr, \^'Ji. Sunderabdruek aus Supjil. 19 »W
Fleckeleeus JahrbOchem. 8.255-317. 1,00 JL

Der Verf. behandelt seinen Stoff iu folgiudc"

(5 Kapiteln: I. rle rernin ^criftHriluH, »nii <^<'ta-

viue vitam uarraut, iL de raiiouc iutcr fabulalB
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et Taeitutii iut«rceileute, III. de fubulae fontibus

historteis, IV. ili' traj^ot-diiie litiiiuitiiie iii|)riii)is

Auuaeiinue historia, \'. de houiiuuui dotuuä

Angnstae appellationibai, quiboa poeta atitnr,

VI. Octavia Domitiano impezatoro^consoripta.

Latein der Schrift i-t ni« h<fiinvaiidfipi

:

wir lesen S. 'iC] aiuton'iii ll'>rnit, S. _>(;:{ A.

neijiie ciipiit ulterum rftiiit*udum uä^e exLstimavi

fttatt tarnen o. a. r. e. exiiitimavi, 8. 2ßß qnae et

eiua criuiinis et conscieutia llliidinum almeti partum

culpata expellitnr, S. _»77 Tiicitus Aj^rippiinic

uiaioris et lutiue (ieriuimici tiiiuiti »orteiii iu tue-

moriam l^ntiatn revocat, S. 312 viginti et tri-

giiiti nnuis, 8. 'Mh \. '2 Vulerii uuteui Flucci

iiun priitiniri lihriini miiverso liiieuiii cnrniiiK' uti.

Nordiuejrer bat aich baupttüchiicb beiuQbt,

die Abfassnngflxeit der Oetaina m bestimmen,

welche er in die ersten Jahre Doinitlaiiü setzt.

In sy-t« in iM<f'!i t" irtsi'lireit«u<ler, kliin r f{. \vcis-

fiilirnug wird der Leser zu diesem Itesultut liiii-

getührt, das der beatigeu ttllgeiueioea Dbnzeugniij^

wohl m ziemlich eDtaprecfaeD wird.

Ich mdchie aber doch auf cineu Punkt auf-

merksam luafbeii. Schwerli<)i lic-litij^ rühmt der

Verf. S. 'Jb3 verum illum iluuuiuum animuiu, qui

in Oetanae fabnia vigei Dagegen spricht 1. die

Znerteilung drr lnNces an einen Volks-

trilmiieti (v. 1)07 I' u. Ki. was nur Ihm kiasscsttT

l ukeuntui» r<3mi»eher Verhüitni^^si• erkliiilieh i^t.

2. Die eigenartige Anffassun«^' der Welt-
alter iu V. 40ü 44Ü. Daran fällt zwi-icrlei auf.

Wir hal).-ii hier C W.^UalUT. ff. v. Iii7. U 7. MX.

42(», 4".'U, 442, gewöhnlich siud's 4, selten 5. Die

NeaDxahl bei Jnren. XIII 28

—

^ ist als absicht-

liche Obwtreil)ung des Satiriker?« auf/.ufiM.scn,

anch mag der Liustand mitgewirkt hal>rii, dals

i) eine heilige Zahl war, cf. Dielä Sibyllini^ehe

Blätter 8. 40, Kägi, Die Xennzahl bei den

Uatnrieni in den phiiol. Abb. Hir Schweizer-Siedler

S. ÜI». — Ferner werden die Zeitalter niei>r nach

den Metallen beuauat (das goldene, sill>crne,

eherne, eiaeme), Seneca selbst spricht vom gol-

denen Zeitalter epp. 1)0, 5. 115« 13. Es wird

wolil mal ein Metall auH<,'<'lassen. wie l»ei Aratus

l'haeu. lUÖ— l'iü, llor. Ep. 1 (i, G;^— üj, ef. \V

o

l c k ü r

,

Cjriech. Götterlehre I 7*20—31, aber nirgends wird,

soviel ich sehe, rolUt in 1!g von den Metallen ab-

strahiert, wie hier in der üctavia.

Heide Thataaohen, die Seelis/ahl iler Weltalter

i)U«i die fehleude Beziehung auf die Metalle, wordeu

um 80 anffiJlender, als die Quelle fBr jene Partie

der Oetavia Orid Met. I 89—150 war, cf.

Mei 97^100 mit Oct. ilO 413.

- 101, 102 - - 415,

- 138 - - 428,

- 149, 150 - - 435, 4.H6.

üvid li.it al>er die V^ierzahl der Welt-
alter und ihre Hi'/.ieliuni^ auf die Metalle,

fol<;iieh hat der Verf. der t)ctavia ubsichtliuli »eiue

Vorlage geändert.

Wenn nan Crenser, Symbolik III 320, mit

Iteeht die liclirc von den (> WL-Ifaltern orphiseh

ueuut und die ürphiker bei der Hezeichnuug der-

selben von den Metallen abuHihen (sie benannten

sie nach Pbanes, der Macht, Urauim, KruooM, ZeuH,

Dionysos), so sieht es mit Anu •<'i-litrriini>ieh<Mi

Cieiiite, der die Uctuvia durvhwiheu' üull, nicht

gilt ans.

Dafs die (htavia unter sehr starker Benutsung

Seneeas ^^esehriein-n ist. leugnet NordmeyiT «dlist

nicht, cf. S. 2<S0 cuius partis fuutem esse Seuecae

libros philosophos, S. 285 Oetaviae soriptorem

aeiuniti.s>ime seqni solere Seneeae novem tnigoe-

dias apuil omues coiistat. Kura, die Sc-hrift i>t

nicht viel mehr aU ein cento, deu wir einem

gebildeten Prorinzialen der westlieben Reichs»

hälfte .schon zutranen dGrfen.

Liegnitz. W. OsmolL

P. Saitbert Bäunier, Ur liktinvr der ItiMinun r Kon-

gresation. Juhauncs Mabillon. Ein I.,cbeus-

nnd Littcraturbild aus dem XVII. und XVIII. Jahr-

linmliTt. Aii^-slinri,' 1802. I.ittrrarisches Institut

von Dr. M. lluttler (.Michael Scitz). S". Xll

vnd 370 8. 8,50 Jl

I)a> IStiili, dem Fiir>ten Leopold von llohen-

ziill'Tti, drill hulilvollen Schiriuvn^te iler Abtei

UeurDU, gewitlmet, setzt sich zum Ziele, das \"er-

stottdnis fQr das glanzvolle Wirken der franz.

Henediktinerkongrcgation vom h. Maurus zu heben

durch eine Biojrra|)hie d<'«i wohl bekanntesten aller

Mauriucr, des als Ordeusmauu und Gelehrter

gleich hervoiragenden Johann Mabillon, 'in dem die

Kongregation den Zeuith ihres tJIauzes orn iclitt '.

Oliuo Ausprueh auf matorit'üe VolIstätiilii,'k<'it

und wiAseusehaftiiehu VolU-nduug erheben zu

wollen, entwirft nns der Verf., der durch mehrere

in den letzten Jahren erschienene Aufcätze "über

Mabillon uud <lic Konijre<„'ation von St. Maur

bereits seine Vertrautheit mit diesem ticgeastande

gezeigt bat, ein anziehendes Bild der mannigfachen

AV'irksamkeit seines Ordensgenossen. Die weithin

Z(M->treut(' gedruckte Littiratur ist. soweit wir

»clien, vollständig heraugezugen ; daneben sind

anch nngedmekte Materialien (aus der Pariser

Nationalbibliothek) verwertet, wodurch das Bneh
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be-^oll(Iere Beachtun«^ verdient, du es die Forschuug

ijti den iM'tr. Stellen weiter flihrt. t)ie Darstellaug

ist gewaudt und flielseud. Besouders geschickt

versteht ee der Ymrf*, p^Gmn oder kleinere Di-

gressioiH'ii, die znni Verstilndnis des grafien Hnniu s

viel licitrajiL'ii, in seine DarstellnnfT zu verwolicn.

Jedem, der äicli für die Muuriner niid speziell für

Mabillon intereesiert, sei die Lektfire des Baebes

driugeiid eiü|ifoh]eD; indes auch das grufsere

Publikum wird mit Befriedigosg die Schrift bis

zu Ende lesen.

Von Einzelheiten, die Ref, abgesehen von

Drackfehlern, anssnset/en hätte, seien nnr fulgeude

erwähnt: In der Anmerkung S. 184 wäre eine

etwas woniger schroffe Wendnug wolil angezeigt

gewesen; denn der nicht gsns genna mit den dort

berührten Verhältnissen Tertnute Leser wird sie

gewifs iDil'sverstehen.

Zo S. IIU: Oer sSehsisebe Numismatiker

heiAt TentMl (nicht Tensel), nnd dar dort er-

wähnte deutsche Jesnit soll doeb wohl Atbaoasins

Kircher seiu.

Der Herausgeber der 3. Aofl. Ton Mabillons:

De re diplomatioa nennt sieh Job. Adimari (nicht

Adinari).

Rom. Dr. Ludwig Schmitz.

Pauli JfanntU epistulse selectae edidit Martinus
Fickolscherer (Bibl. scr. lat. recent. actatis cd.

Jos. Fi v) Leipzig, Tcubncr. VIII, 176 S. 8. 1,.')0.*:

Pa\il .Manntins — if)".'-?) wiic iI-t Sohn

des älteren Aldus und der Vater des jüugereu.

Er Qbemabm die rftteriicbe Dmekerei und lieferte

wertvolle Werke, für deren EDtetehnnK ^»-'i" ^'^^

Tlie(>j)liil Krause 17-'() l'eransj;rpjrrlu:ncr Brief-

wech.'<el von Wichtigkeit ist. Jedoch hubeu diese

Briefe aneh den anderen Wert, nns einen Mann
benneu zu lehren, der über <lie verschiedensten

Dinf»e in dem besten Latein zu reden weil'*.

Darin dem Autoiue Muret ähnlich, übertrifft er

ihn an edeler Reinheit der Oesinnnng, nnd wir

worden gern in dieser lnuullichen Ausgabe ilie

unf seine I/ebensschicksale lieziiglicheii Briefe lesen.

Der Heniu-igeber hat eiue zwenkmäl'sige Auawahl

in chronologischer Folge getroffen und fBr diese

die von Kraus« nicht benntste Angabe letster

Hnnil zu Gründe gelegt.

Berliu. H. O.

Awnlg« MM ZaitmhrifteK.

Wostdcntscho Zeitschrift fflr Oeschiebte und
Kunst XI i. 3.

S. 87 — 1 08. II ar s t c r , Römisches Steinmonnment
ans Dierbach in Bliestbal. Dasselbe wir ans mehrwen

Kl lii f|il;iitrii v'ebildet; die Hanptscite zeigt «ien Wett-

kauipf zwiscbou ApoUon und Marsyas. Beide spielea

RielehMitig, ApoUon Iiftit die Leier nn^idcehrt mit den

lliTnern nnrh uhon : i\rr ciirzipe nxiinmientnle Ttt^li'u'

tili- (iie von .\iii>lk>iior 1 4,2 uml lly^iii fab. 10.') ühcr-

lieferfe Sagenversion. Die anderen Itelicfs stellen Diaat

im Bade von Actaeon belauscht, den Tod des Actaeoa

nnd Herables die Hesione befMend dar. — S. f04—
201) bcspriilit \. Conze ein Rninzt'^!el^lt des Braun-

sdiweigcr Museums in Form eines hoUlcu PcDtogoiial-

Dodckaeders mit Öffirangen vendiiedefler OrAfse in

den 12 Seitenflächen nnd weist noch L3 analogf

Kxeni]»larc nach. Wahrsrhoinlich bat man c* mit

s'>'^{-n. 'Ijcbron' zu tbuii, «i h, I lickenmesscni für cy-

lindrisclio Körper verscbiodcaen Um&ngs. Auch au

(rerlte zum Einseixcn Ton Kerzen hat man gedaefatj

ein Leiu hter für AV;i< lisli' litiT in Form eines Dodc*
kaeders wurde am I'eldherg Kastell gefunden.

Atbenaeum 3401—3403.
S. 929. Dr. Ricci hat bef der Vorbereitnng sn

einer kritiscben .Ausgabe der tirofsrii Tn>(ln-ift des

Musco Lapidario zu Verona, die unter dem Namen
des Testamentes Epicnrs belcannt ist, in den Briefen,

die Onorill I?elli aus Kreta an Valerio Rarbaro schrieb,

einen siiherea Beweis dafür gefunden, dafs die In-

schrift in der Thaf, wie schon Röckh vermutete, aus

Thcra stammt, von wo sie zu Onorio Belli oncb Kreis

gesandt nnd von ihm nach Italien gebracht werde.
— 3402. S. 31. Die Schweizer Gesellscbaft 'Pro

Aventico' plaut eine Freilegnng der Reste des römi-

schen Theaters zu Avenchcs. — In Ognissaati, Prov.

Creinona, etwa 8 km vom Po enffernf, ist eine au-;-

pcdelnitc Tcrramara entdeckt svorden; unter den zahl-

reichen FnndcM verdienen hervorgehoben zu werden

eiu wolilerhaltener Kessel, einige BiUe ans Terracolta,

besonders eine zweischneidige bronzene Dolchklinge.

— 3403. S. r>0. Jonbin berichtet, dafs hei den Aus-

grabungen in Stratos eine Insdiriil im Arkananischcii

Dialekt« die einzige bisher bekannte, geAuidoi isL

RUd^. IV 4.

S. 227 2(52. Tb. Papadimitracopoul os f-ihit

in seiner Rekäni|ifnng der Krasuiischeu Aussprache

des Altpricchischen fort auf Aristopbanes zu ver-

weisen und schliefst mit einer lebhaften Aufforderung

namentlich an die deutschen Philologen, steh der jetzt

unter den gcbibleten GriccbcM herrschenden Aussprache

an<«cbliefscn zu wollen. — S. 263 - 280. H. C. Malier,
'() hößtjioi xal ^ xXtttf<f$xi; (filoXoyla i» 'OthtpdUf,

Vortrag für die Studierenden der Universität zu Athen.

— S. 281. J. (iiannukos, Paraphrase der 4. Olvmpi-

srhcn Ode Pindars. V. 7-9 sind z. B. also um-

schrieben: JiV äi^ov rh' rrnrrijyi'pixf^v ravtrjt' (^d^y,

i^y nQtg lag Xatjuag lov ^OXvi*7itofixov äQftoCo-

Eirrla 52.

S. 408 — 4 1 2. r. ^o)t^itidt;c sucht durch genauere

.Vnalysc der Rescbrcibnm; des Pausauias und Ver-

wcrtimg anderweitiger antiker Zeugnisse die Vcrmulun;!

Dörpfelds Qbor den Ort der lilnneakmoos ze stotzeo.
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BaMBuraR-VenflichiüH philol. SehrilleB.

Anccdota Oxonicitsi.i VII. Collations from

tlio Ilarlciaii M S. of Cicuro 2tJ82 hy A. C Clari-:

Atlun. 3402 S. 11 f. Aasgczeiclinete Leistung,'.

Aristotelis nohula Idf^fimiktv. Ed. Frül.

Ulaw, LC. 49 8. 1768 f. Eine B«ari>eitang, die man
wilki)iiiiiicn hi'ifson darf. iX.

Üleske-U. Müller, Kleinciilarbuch der latcin.

Sprache Ar TMV: WürU. Korr. 7/8 8. 891>S23.
Eic<'nar1ig und türhtip. Grotz.

Brugmnnn, Karl, Griiiulrifs (icr vcr^'ll'i(•h('lllil'll

Grammatik der iniiogeriiianischcn Sprachen: LC. 40
S. 1767 f. Der Abschlois dieset Standard-book wird

OD alten TndOf;:ennui{Bten mit anirirtitigcr Frcndo
bogrnf-t wcnlfii. G. M— r.

Bruno, Ileiiir., Griechische Göiterideale . . .:

LC. 49 S. 1774. Proben lUnster ardiftologischer

Exegese. T. S.

Cagiiat, R., L'armcf Uomain«': .\)>/iA'. 25 S. 393-

397. Ein schftnes Werk, ein nicht m cutbi-hrfiidcs

Hilfsmittel. Jul. Jung. — Dass.: Rtr. 49 S. 308.

Eine gcnanerc Charakteristik der Kaiserzeit vcrniirst

Guiraud
Chilu, A., Le NU, Le Soudan. r£gypte: liphW. hO

S. 1587-1588. Verf. serBMrt manche landlftutigon

lllnsioiion. Adolf Erinan.

Corpus glossariarum Latinoruiu. Vol. III:

IlenncneuiData PseududositbeaiM ed. G Götz: Bph W.
50 S. 1582-1584. Enthält eine «tataaididie Falle des
Interessanten. A. Funck.

Dannehl, G., Cic^ron et scs aniis. ^]tude sor
la sociätä roniauie do temps du C6sar par Gaston
Bolssier: BphW.iO 8. 1 593-1 59S. Das Boeh ist

rühmlich bckiiniit
,

alicr nii tit für den französischen

Unterricht zu emiifchlcn. Lmlwig Gurlitt.

Dcloumc, Lcs manicurs d'argeot i Rone, 8. Aufl.:

Jirr. 49 S. 396f. Einige Fehler werden festgesteUt

von A'.

Dcmosthenes. Schulkoinmentar 7.n 8 Staat^rcdcn

von Uarun: Würti. Korr. 7/8 8. 385. Auch wirkliche

Fehler sind nicht selten. MiUer.
Dieterich, A., De bymnis Ondiiris cipitula iiuiii-

«lue: DLZ.b\ S. 1G44.' Die Schrift schlägt ÜrUcken
swisehen bisher vrillig unmbandenen Gebieten der
Ktilturgeschiriite. Tli. Gomperz.

Dionysii Halicamascuis .\ntiq. Rom. ed. C.
Jacubij. Vol. III: DLZ.bX S. 1G45. JE^iiige Bdirlge
zur Textkritik giebt K. Seheiikl.

Egger, M., Hhtoire de la littöraturc grcc<|nc:

liiill. n ii '23 S. 464. Ein gutes I^>hrhiicli. K IWrard.
Garofalo, P., Iketas signore di Licoutini: Her. 49

8. 894 f. Die verwidcelten Vorginge sind genan and
tlbrrsirlitlirlj dargestellt. (i. (joyun.

Ilarnack, A., Brm k'^tili kc des Evangeliums und
der Apokalypse des Pi '-u - ThLZ. 25 S. tJl2 C14.

Die Echtheit der Stacke wird anerkannt, ihre BedeutuDg
flir die evangelische Geschichte eingeschrfinkt von E.

Uerodot, Jahresbericht (Scblulsj von U. h'allen-

btrjf: ZffoAr./ </. Gtjmn. 11 8. 905-SI4.
Homcri Ilni'^, parsi, ed. P. Cauer: Wtlrtl. Korr. 7/S

S. 315. FUr lAchter anregend, 'scholarnm in usum'

Didii iweckDifsif. B»tdir,

Die homerische Odyssee, ins I>outscho (Ihcrtnii-'i n

von Friedrich Soltaw. Bph W. 50 S. 1573. Die Über-

setzung liest sich im guizen fliefscnd, aneh die Verse

«lud zum Toi! wohlgehinpcn. /'</»/ Cauer.

llorueroann, F., Die Berliner Dezeniberkonferouz

und die Schnirerorm: Bj^W. 50 8. 1594-1595. Die
jinikti'^clion Anf^tcllnnfron und Fonlcrungen des Verf.'s

(lürftfii nur boi wiMii^en unbedingt Zustimmung finden,

r. Sohle.

Joret, Gh., La rose dans raotiquit^: R, intern,

de Penteiffn. IS 8. 574 f. Fhst m gelehrt. Ol PtjiA.

Jorio, G., Codici ignorati ncllc bihliotecho dl

Napoii, 1 (Hdlenica): J. dtt. mr. XI S. 715 f. Inter-

essant. iMm BedtMf dar Haadadn^ Muanm von
Docea, sind noch andere Handsdiriften sonweisen.

// 0.

Kan. 6. B., Erasmiana: Bph W. 50 8. 1598*1594.

Referat von X
Keim, Fr., Zur Homerlcktftro : BphW. 50

S. 1573-1574. Gegen einige Avsstellnnceii des Verf-'s

wendet sich Paul Caurr.

Livii, T., Ab urbo condita liber X. erkl. von

Franz LuUvbac/ier: Up], W. 50 S. 1579-1582. Die

Arbeit eines selbständigen und amsicbtigen Forschers.

Fügner. — Dass.: Gifmn. 23 8. P87-839. Verdient

alles Lob. \Vidiuan».

Lotb, J., Les nu>t8 latins dans les langoes brit-

toniques: LC. 49 8. 1769 f. Eine methodische nnd
Idirreiche Arbeit. ii^r.

May, G. et H. Hmkcr, l'ncih des institutious

dn droit privö de Romc: Rrr. 49 S. 399-401. Wird
den Xii lit-.Turiston nfitzlii h sein. A'. Worin».

Middleton, J. II., Tiie I^ewis Colicction uf gcnis

and rings in the posscssion of coqms Christi coUege:

ÜpliW. 1587. Inhaltsangabe von FriU Baitnigarteti.

Oltramarc, A., I/episode d'Arist^e dans les

G4ot)giqae8 de Virgile: lia: 49 S. 395 f. Obertrieheae

allegorlsdie Auslegung. P. Tlionmn.

Overheck, J., Geschichte der griechischen l'la.sük.

4. A«fl.s Sutr. 1939 8. 748 f. Das ueueutdeckte

Material ist in ausffit'liiL'sti r Weise verarbeitet, so dafs

das Buch in jeder Hinsulit als ein zuverlässiger Führer

empfohlen werden kann.

Poetae latini aevi Carolini III, 2, rcc. L. TrauU:
J. dn tat. XI &718. Sorg^ltige Ausgabe der ftr

die frauBsisebe Litteratur wichtigen Denkmäler.

Sicgmnndns Preafs, Index Demosthenicna:

ypliR. 25 8. 388 f. Das Boch macht den Eindruck

^Tofser Zuverhlssi^'ki it.

Bei nach, Tb., Les sarcophagcs de Sidou au mus^
de Constaortnople: BphW. 50 8. 1586. Prachtpvbii-

kation mit Erlilutcruugen. —g—
Rcinliardt, K., Die Frankfurter Lelirpliine: X.

Jahrb.
f.

Phil. H. r,U. 14« S. 572. G. Völh r ent-

wickelt die nach der Ansicht des VerCsssen noch nicht

beseitigten Mifsständc unseres Sehohresens nnd dninH

zugleich die Beweggründe, die n dem Frankfurter

Versach geführt haben.

Ribbeek, 0., Geschichte der römischen Diehtong.

III. Dichtung der Kaiserzeif : liph W. 50 S. 15H5-1586.

Das Werk ist eine höclist wertvolle Bereiebening

nusemr Littentnr. — r.
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Soi»lioklo8, The AatiKone, by Mlhm W H„,„-
pfnty: UphW. 5U 8. 1575. Die Ausgabe inai lit

tiiidi Aiistattnng und Inhalt einen gUnsUgeo Eiudrnck.
Wfcklein.

Steril, W., Diodor und Tbeopompos: S'phlf. tb
S. 38{>-;{0I. Im i;n)fsi'ii iiiiJ iraiizi ii halt ilic Art ilcr

llewcisraliiiiim so«io ilas (.icsaiiiliiMiltut fac -ein- an-

fechtbar Chr. CLi .h.

The Auualä uf Tacitns ud. Jlnui/ F„n„un,.r:
NphR. f5 8. 391.303. Kjnc dor n i. liliulti^^Men uii.l

gcli'hrti-sli II Aini.il. iiaus^MlM'ii il.-s Au>laii(ls. Wolf.
I ii. Oll lio Siiiyriie, philobO|jkc platoiiicicn. Expo-

sition des roiinaissaaces matli^matiniicis, iradnite pai
J. J),ij,uU: .). de» A,„- XI S. 71-2 f. \ ,-Hli. ii-,tvi)ll.

Thucydi.lcs: 1. Ti.u VII'" b. , . . by IJobU,,,
2. Tho V* b. by Grure», 3. Th. bistor. libri VI-VIII.
Ad optimoa Codices dcnuo coJIatos nc C //tiJf.

Athen. 3401 S. 915. 1. ist besoiMk-rs wertvoll, weil
II. eine genniie KHllation der Hds. M des Hrit. Mus.
von(enoiiiiiien bat. Auch ± ist eine voitrefliiche
Ixjistung. 3. AusgozcicbnetM Tlilf^inittcl fQr das
Sludiiiin des Tbiikjilidcs.

Tliukydides, Jabrtsberiebt Uber la.s» bis gegen
Mitte I8!t2 von //. Ste,\, und B. KMrrt Zftehr f.

iL (Jj/mu. 1 1 S. 315-33(>,

Vogel, Kr., Lehrbucb für den ersten Unten iehl

in der gricclii-seben und romiselien CieM hicllte: /,/

/ J. Gjfmii. 1 ] S. 733-73». Der Ycrbesseraug, aber
aacb der Empfchtnng wert. ./ Ptnihurr.

Warvehaner - Dietrieh, ÜLiiiiirNliiich zum Clier-
si t/eii aus dem Ikiitscbcn iiu liUtcinische. I. 11:
A. Jalnh. j. ri,;i. „. mi. 146 S, 538. Krbebliehe
AuiWtuUanffeu. K. U.nifi

'\Vendlan<l, 1'., S.lnitt nUr Vor-
sehung: '/'///.Z. 25 S. t;nj-<i-'n. Daiik. i.Mv, rtr- litlf.

mittel für die Gesdiichtc der rhilusopkie. J. üru,,».

Wilamowitz - Moellendorff, Philologie und
Srhuheform: /J».-hr./. ./. G>j,n„. 1 1 S. 724-725. Wifit-

lich scböu und gclialtvull. // J'\ Mieter.

Wilpert, J., Die gottgeweihten Jungfrauen in

den ersten ,lalirbniidei1eii di r Kin lie: /y»// \V. .')0

S. 15ö8-151>2. VerJ'. giebl ein ge$>d:ickt gruppiertes

lüld der InstitutiMi und treffliche Abbildungen. R,
Weil.

Xcnopbnn, Wörterverzeichnis zu nnab. IUI \»\\

lUii-hof: Wihtl A'.-rr. 7 ^ S. 316. Vnr/ii-lieli. Mill. r.

Zander, C. M., l>o lege Tcrsiticatioiiis laliuau

summa et antiquissima: S^H. 25 S. 399 f. Verf.

Ki lanL't zu Engebnisaen, denen man nur zustimmen
kann. F.

Hitteil unK-

Winckelmannifest der arob&ologi«cben Oeiellsohmft

lu Berlin.

In gewidinter Weisr t"eii;rfe rlie (iesellseliaft in den

kleimreti Kestsab;n des Arebiteklenliansi v am f. l»e-

«enibi-r ihr Winckclmannsfost unter n i;<ter Teilualm:«

von Milfiliodorn und Güsten, l'nter letzteren batte

die (iesellseliaft die Kbro, So. K<>ni(;lii lin Hobelt den

F.rbt.MdlVber/ojf von IJadi ii zu ln '.'iiil-in. liii> von

iierru Kuepp vcrfaf&le, mit ilrei l'alebi und /nauzig

TexfabliildiinL'eii nii-i;» -itattfli- l'est-rhrift Ch,,-

luiiliiis Ati.titiKh i-> tii x lirvf'tii war den Miti^lteüeru

schon vor d<-r Festsitzuu;,' /Ji}ie»;angcn und jiclanftle

am Abend selbst nur an die (iasle zur Vcrteiliiin;.

Die Keibe der Vorfriijie oriitTiiete, von längerer Krank-

li'Mt t'i'iiiscil, ili'r F.i>ti' \'oi>il/;i'iide, Herr Ciirtiiis,

Naebileni er die glüeklicbeu Arbeiten der Anicrikaocr

am neraion von Argos und die beginnenden Unter-

iichniiiiiL,'t'ii der Kraii/iiviti in T)elplii lierlllirt liaM.'.

1 ptr er /wii neue ISiatttr der Karleu von Altiku

I >,k;!,iti und Stiliiiiiif) vor und betonte die erliölitc

Uedeutung dieser Anfnalinie, seitdem die To]>ugraphie

iler attischen I.rtndsrban in ein neues Stadium s;«-

ti i Ii II i^t. I)aiiii crkliirtr er eine \<in Herrn l)r. K aupcrt
redigierte \\ andkarte, wclcbc den iicc von Urcbomeoos
in BOoticn nach der neueston Anfhahme der franzA-

hisi'hen Inirciiiciin' rnisrliaiili>ti rlaiMrllti'. '/.wAdU

war ein in di'r iiele drs ."^ei> aitlm tiindein s Mürk
voll liiynthiseber I'oivgcnimnuer alij.'i liildet, weUlie als

Futtcrmauer der Dcielic gedient liatte. Diese Karte

ist eine neue wi(-liti<!0 Urkunde fi\r die DenkniSlcr d«s

lierui-iln n Zi itallcrs, lUe nicrkwllrdiystc Kry.iiizii:e.'

aller bislierigeu Kutilcckungen, da hier ein in der

HanptüAcbe vollständiges BQd davon vorliegt, was die

alt> II Minx er (Hr die Ucwirtscbaftung der alten Kopais

L'«lei>tet haben.

liarauf iiabui Herr Dutbo GracT das Wort zu

folgendem Vortrage Aber die allKonieineii I>i;ebnissc

der Va^^nt'Ilude von der Akropoli^ zu Atiieii.

Ais Ludwig Itofs vor incbr als einem halben Jahr-

hundert bei »einen .^nserahnngcn auf dor .4kropo)is

von Aliieii vor die Südseite des Parthenon üi kommeii

war, Stiels er in lieiriielitli< her Tiefe unter dem
Uausrhutte dieses Tcmix ls atif eine Schicht, welche

Trümmer von Marmor, Tbonügurcn, Bronzen und Thon-

vaseu in grerser Menge enthielt, lirocken der ver
schifili IUI aitertilmlit lien Denkmäler, gröfstec«

teils in itofacm Grade durch l-'cuer beschädigt, nocii

dasu mit Kohlen untermischt Er zog daraus den

rii-iiliu'oii Sehliif-, .lal\ der Inhalt jiMier Si-Iiielit nichts

anderes sein Ivoiiiite, als dio Riiekstani'c der durch

die Perser iui Jahre 480 auf der Akropolts von Athen

angerichteten VcnvQstung.

Da er unter diesem *Pcrsersohuti', wie man jetzt

siili f;i'Wiiliiif bat ihn zu nennen, aueli I«c«te

Tbouvaseu fand, deren Kigureiiscbniiu-k aus dem Grun^lc

aasges>|)art war, so ergab sieh ihm die unabweislirhe

Folgerung', <lals jinc Diknralionsart , vrelebc \\\r uns

leider gi'wiihni lial^ ii, als dit' 'rottii-urit,'!'' zu he-

zeiebiien, lu i. itN \,.r 'K ii I '. i M rUrii^-t n in Aflien

geQbt wurde. i)ei der Herausgabe seiner Arcb2o>

logisehen .lufsiktze im Jabre 1855 hat Kofs auch

benits ilif riilitiijrn (ii'>ii:ii<punkle fur dii' Zeitbe-

stimmung auf Grund Jener Fundtbatsaclien autgcstellt:

man solle Stil und Technik der Vasen mit zeillich

fest f;est eilten Werken audrii r Kun-fz.weige, die Diicb-

Stäben ihrer Aufsebrilten mit andi reo liisi hrifteii ver-

vleii ben. Nicht nur die Mclbi «le der Vasenturselumg

war damit vorgezinclinet, auch die hauplsiicblichstcn

chronobigiscbcn Hesultate, wie sie heute feststehen,

waren ausL'esproi licii.

Aber Kols bat keinen Glauben gufuuden uud ilie
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Wissciisrliaft lint iioth ein M. n-^rlH iinlfi r t'i'br.iiirli»,

IIDI an soiiic Itesiiltatu lieniii/.uroik'u, ja, ah ilit; Ki-

8011111*50 der in de» Hh-r Jahn-ti auf ilcr Akroiuilis

Mi8g«fQhrtcn Orabuiigeji mit einer onlrackenden Kttllc

von Material die BoiMKbon Arnfttellongm voUanf be-

stikti;rtt n, waren die Zweifler noeh Iwi wdlem in der
Mflimalil.

Was vcrbindorle dio Wissenschaft, einer eittfilcli

aufgedockten Tliatsai-lio d<<ii (iiiiiibi-ii 711 versagen, odor

veraiilafstc sie den iKitwonili}; <laraiis sich «r^^benden

Folgerungen ihr Uhr zu verstldtefsrn?

Am einem Tage, der, wie der iieuti|[(c, besonders

dam angetlian ist, die jange l)is( i]ilin der antilcen

Denkniälerforscliunt: zur Selli>tb<~iniiiii)L' aiizur<nen,

möge es gestattet sein, einen Augenblick bei diesem

melhudulogiscben I'roblcni zn verweilen.

Otto Jahn erkennt in der l'.inb'iliinj.' 7» seinem

Münchener Vasenkataloj; ausdrtic klit b die Wiciilinkeit

der Icarz vnrher bekannt (;e\vi>rdenen Heubat htuni^t n

an, aber man ist befremdet, im Verlauf seiner Aus-

ftihranimi die Polgernnffeo daraas nicht im vollen

ITmfan); iiezopn: zu -chen; vielnielir baut er --l iiir

Chronologie (irülstentcils mit atidcreu Mitteln, vurnehni-

lich auf Grund der Inschriften, aof. So hArgcrte sich

denn eine wescntlirh zu spiltc Ansetzunj; der nti-

tiguriKOu Vasen ein, und Hofs «criet halb und liaib

in Vergessenheit. .Mau war «biuials elten norh nicht

allgemein auf die wisseiiscbaftlicho Verwertaug that-

säehlieher Boobaehtnngeo emsen nnd mehr geneigt,

KrwäKOn^en allH:i>iueiiienT Art (»biubcii zu '•i henken.

Uud da auf die rein stilistische Belraciitung vün

KoflstirerlteD anch noch kein grofses Gewicht gelegt

wnrde, so war der hnehaltertllndiclie Charakter ih r

sogenannten 'strengen' nitKgurigen Vasen wohl ulier

der Sorufiilf und l'einheit der Ansführung nicht go

nttgend beachtet worden. Wer ibn aber beachtete,

mochte sich mit der Meinaug helfen, dafs stilistische

Fmtscbritte, wclclie die gmfse Kunst macht, im

Kansthamlwcrk erst langsam nnd allmählich 'dun-h-

sicl(crten\ — Wie irrig gerwl« die letzte Ansicht

ist, braucht heute am wenigsten aasigcftthrt zu wenicn,

wo vor unser aller Angen die Oeschmacksrichtini^en

von einigen .lalirhunderten iu tieberbafler Hast Uber

die Tageserzeugnisse gehetzt wurden sind, um nach
einer knrwsn Enropaflneht, in welcher der 'JaponisDot'
seine Urtiieii feierte. <'ndlii li zu jenen uuerfrealicIieD

Gebilden zu jjelunyen, wie sie uns heut umgebeo.
Der Satne, der iu der grufsen Kunst ausgestreut

wird, gebt gcwifs erst nach Generationen auf— aber

in anderer Form, — die ftufserliche Nachahmung
des Stiles fitlgt cntweiler auf liem Fufse oder gar

nicht. — I)oi:h diese Fragen, lockend und lohnend
genng, namenilicb in unseren Tagen, wardc» eine

eigene rntorsuehung erfordern nud ich wende mich
zu den Vasen /uruck.

Der erste, v^clcher wieder auf Hofs zurückgriff,

ist, soviel ich sehe, Wilhelm Klein in seinem 1878
erschienenen Fuphntnio». Wollte er auch no« h nicht

ganz an die Kiinsei(uenzen, wie sie gezoL;ea werden

nuisten, heran, so setzte er doch wenigstens schon die

Zeit der grofsen Sehalenmaler vom «strengen Stil'

etwa voll 400 410, und das war [.'etrenUbir dir

gangbaren Datierung ein gewalliger Schritt, dem es
1

denn aueli an lieftiu'ein \Viders|iruchc nicht gefeiltl

hat. Andere l i)lersucliunj;eii aber kamen tlem Klein»

scheu Ansatz zu Hilfe oder wiegen auch noch tlber

ihn hinaus, so die liirfceuutnis von der engen '/m'

sammengeherigkeit der bemalten attischen Grahatden

mit den ^ll((i;.'uri^'en Va>en, uud der Nachweis, dafs

auf diesen \ a^en eine iMuwirkung des attischen Dramas

sich noch nicht findet. Aber der Urheber dieses

Nachweises ist auf den so nahelienonden Sehlufs, dafs

also diese Vasen wobl aller sein mllfstcn. als die

Trai^'itdien des Äschyles, t,'ar niclit gckomnn n. So

sehr war man noch teils in dem hergebrachten Zeil»

ansatz, teils in jenen von mir eben knn gohenniteich-

neten Theorien liefanL'eii. F.ine riiteisurbnni,' endlieh,

welche an die jUngeruu rulHgurigeu Vaieii auknilpfte,

empfldd anch von deren Betrachtong aas einen höheren

Zeitaiisatz für die Kiuize Gattung.

.Vber frei wurde dit; nalin erst durch die Epi»
gra|iliik.

Wir wulsteu, dais ui. 91. J (403) in Athen offi-

ziell eine neue Orthographie r>inuefilhrt wurde; dies

-rhi. 11 .dsn fil!' Jim- jQnjii-ren Vasen, deren Inschriften

die neue Orthographie zeigten, einen festen Zcitmisalz

zu ergeben. Zwar wulste man, dafs im Pri\atlrben

auch früher schon hin und wieder jene neue Schreib-

weise angewendet wurde, aber dio vorbildliche That-

sacbe, dafs die amtliche lOinfUhrnng einer neuen

Uecbtschreibnng in Athen nur die Sanktiunierung

eines schon seit lange Iwstdienden Gebranches war,

die haben wir in ihrer (;aiizen nedeiitunf; docli erst

durch den bekannten Köblersehen .Vufsatz über die,

attischen Grabsteine zn wQrdigen gelernt.

Nun hinderte auch nichts mehr, die Vasen, demi
Inschriften dio neue Sehreibweise zeigten, nm ein

halbes Jahrhundert beraufzurüeken.

So lilcttcrto man in der Tbat auf den verschie-

densten Wegen zaghaft wieder an den RosMschm
Ans.itz heran, und wir dllrfien zur Ehre im- n r Me-

tlio<len annehmen, dals auch ohne die Resultate der

.\us${rabuiii{<-n wir allmählich zur Kfairheit nnd rieb-

ti(.'en Erkenntnis vorgedrungen wären. — Als nnn
aber bei den Ausgrabungen auf der Akropolis jene

Schicht mit den massenhaften Trümmern altertümlicher

Werke, wie sie Kofs besciirieben, in kolossalster Aus-

dehnnng fsst Aber die ganze Borg geliinden wurde,

nnd als es in iliiM in 'ri l-erschutt' von Itrin ki n rot-

figiirigcr Vasen wimmelte, da wurde soL'leicii ftan?.

allgemein von denjenigen, welche da« Glück hatten,

Zenuen der Ausgrabung zu sciu, erkannt, dafs in der

Tliat der Itcffinn der Malerei mit roten Figuren hoch
in das VI. Jahrb. hineinreichen iiinl selbst die Zeit der

Entfaltung des strengen Stiles auf deu Scholen noch

in demaelben Jahrlrandert begonnen haben mBsso.

Aber diese Naebriebt stiefs vielfach auf l'n^lauben;

ja sogar der Archilologe, welcher seiner Zeit <b'n wich-

tigen Schritt vorwärts in der richtigcrtMi Datierung

der Vasen gemacht hatte, blieb ungläubig, obglei<-h

ein selten glOckliehcr Zufall es gestattete, dafs hei

seiner kurzen AnweMiilieil in .Xthrn eine rotfiirurigc

Scherbe aus einer jungfräulichen Schicht des lY'rsor*

schnttes vor seinen Angen heransgezogen worden
konnte. Denn er wollte von liebgewnniencn liitcr:>ri-

\ scheu Ivumbinuliunen nicht lassen, und diese licfseii
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üicli mit den grBfiwreo Alter der VMen nielit ver-

einigen.

Da hMe deuu Herr Wolters in Athen den Ent-

•eklnlii» von nun an durch eine geotne und eystema-

tiflcbe Beobachtung «tcr Funde nnd Feststclluiiis' «lor

Furnlscliiditfii eiin! st.it islistlie (Jnuiillau'»' für <lic

Vasenclirouologie zu licfuru. Das ist üauu fUr das

Ende der AoBgndmn^ in den Monaten Jnni Us De-

zember 18HS <liir(li ilm iiiid die damals in Atlioii :ri-

wcsendcti Iiiätitutssti|>eniiiatfn Kesclielien , iiiti lukin

der grieciiische Generaleplioros, Herr Kavvadias, mit

gröbter Bereitwilligkeit die £rlattbnia gegeben hatte.

Natflrlich beschriirikten licli die Beobachtnngen nicht

auf (Iii' tntt'. Vaaen aUdn— wenn sie aucii im Vunii-i--

grund des lutereMes atuden — , sooderu dehnten

aicb naeh Möglichkeit aber das ganw Gebiet der

Va'^cntiinili- ans iiml /o'j'-n gclegantUeb andere Denk-
inaler^attuiiKcn in ihren Kreis.

Hierbei galt es nun znnächst, sich Ober den Cha-

rakter der Schattschichten, in welchen gepaben worde,

zu Tergewiroem, and dann Aber die Hericnnft der

Fnniic ans ileiiselben /u waclioii. Was als 'I'erser-

scbutl' zu bezeichnen sei, war in jedem Falle leicht

za eritemien nnd es ist darab«* nntar den versehi«-

denon Rcobarhtern aucli nie eine Meinnnssvcrscbicden-

heit gewesen. Einen wielitigeu .Inhalt lieferte der

Unterbau dos Parthenon. Hier Uefs sich dentiich

erkennen, wie gleichzeitig mit seiner AniniMOTing
die an ihn anstoßende Terrasse schichtweise anfRe-

seknttet worden war; Narhiicin ui.xn riiie Stütz-

maner fUr die Auscbttttung aufgefUhrl hatte, breitete

man snerst eine Lage von jenen, wie wir annehmen
nidBsen, auf der ganzen linrt; nniberliegenden Trflia-

niern der verschiedensten Kuii-t werke, untemiisclil

mit Steinen, aas. DtrOber streute man eine Schicht

Erde, so daTs mm gut darauf gehen konnte. Auf
der ErdscUcbt befindet sieh eine T.age ^'anz kleiner

Splitter von dem weichen Kalkstein (sog. Ponis), aus

dem das Fundament und alle in jener Zeit auf der Iturg

gebauten Manem bestehen. DarOber liegt dann wieder

Perserseliutt, wieder Krde mid wieder Kalkstoinsplitter.

Derarti)ie «ireiteilijie Scliuttscliichten wieiierhoien sich

mehrere Male liiicrtiinander in lier yleiclien Uegel-

mi&igkeit und stets horizuotaler Lagerung. Darüber
befinden sich dann nnregelmftftige schiefe Schichten,

die sclion <lureh zahlreiche Adern ]>enlelisi her Miirnuir-

splitter sieh alb aus der Zeit der Vollendung deü

Tempelhanes hcrrflhrcnd verraten. Wo nun sonst auf

der üurg das Plateau durch AnscliUttuni; von Terrassen

vergröfsert ist, und eine derartige Trümmerschicht

dazu verwendet, da ist ihr Inhalt derselbe (aneinander-

passende Stttckc derselben ätatnen and Inschriften sind

Ja an den verschiedensten Stteflen geftinden), nnd
die Art der horizontalen Ka'jeruni' in drriteilii^'cn

Schichten ist auch immer die gleiche. Wir haben

also das Boeht, die SchuttnMttO als ebenso einheit-

lich anzusehen wie <lie Bauperiode, in welcher sie

verwendet wurden ist. Spätere Mauern sind mit un-

rcgclm&fsigen, »cbrftg herabfidlenden Schiebten hinter-

fallt.

Nnr wenn alle oberen Schichten ab(;egraben waren,

so dafs an Hcrabfalleu eines Fund-^tui k'-s nn< di ii-

selbeu in die tieferen Schichten nicht wehr zu denken

war, wurden die Funde des Persenehuttes als sweifel-

los bezeichnet.

Freilich liegt theoretisch fllr antelne Stacke der

Annahme nichts im W^e, dafs sin «rst zur Zeit der

Errichtanir jener Bauten, die sieh ja Ober einen s^rofscn

Zeitraum rr!,tre( kt lialn'ii tiuil-, iiiittT die Si-liuttinass< ii

gckouiuien seieu, also nicht uur nach 48U zerstört,

sondeni vielleicht auch erst naeh 480 ealatanden saa
kDiinteii. Und (rewifs win! man iinmar flir eh vereiu-

Zeltes jUn(:cres Stück, das tun/ uml gar aas der Masse

derftbrigen Funde herausfallt, zu dieser Aii>tliirlit li iien

können. Aber ganz abgesehen von der Uuwahrschcin-

lichkeit des Gedankens, dafs «wischen dem Pmer-
cinfall iirn! <li'r F.rriilitiiii^' lier Daiiteii li.iiitiL' ^'er.i.ie

ganz ueue Stücke wieder zerstört worden und in den

Schott gekommen seien, widerspricht dem schon die

Tliatsaehe, dafs selbst die jflncsten Funde des Perser-

Schuttes eine j;i"wJse, ^leii'|iarti!.'e Masse bilden, bei

welcher die starke Zer^t<iruu^' und die Braodspuren

noch obendrein deutlich mitsprechen.

Naeh Abschlnfs der Ausgrabungen sollte eine Aus-

wahl charaktcristisclu r Proben \uii den Vasensrberbon

veröffentlicht werdeu Bei der Durcharbeitung des

Hateriales zu diesem Zweck zeigte sieh aber bald,

daf-., uanz abL'esehen von dem statistisrlnMi Werl, die

Vasi-nfumle ancli n iii um ihrer ^elb•^t willen, nament-

lich auch in flezuR auf den Inhalt der crkennban-u

DarsteUuugen alle Aufmerksamkeit verdienten. So

reffte sich der Wunsch, den gesamten Vorrat an

\'a-i jis. lu i-lit n ^ysti inatisrli aiif/uarbcitei!, wobi'i ilatui

jene Statistik uur noch ein Resultat von viclcu sein

soUte. Selbstveratindlich ronfsten nun aneh die Funde

aus jüngeren Schiebten - su weni<j es verblltnis-

mäfsig waren — gleicbmälVig mit vi'rarbeitet werden.

Da die l.«!ituiig des archilologisclien Institutes unser

Vorhaben freundlichst unterstützt« und Herr Kav-

vadias mit nicht genug zu preisender Uberalitlt

das ganze Material zi]f;aiij;Iicli machte, ki>ni\te im

KrQlyahr des vorigen Jahres die Arbeit von Herrn

Wolters und mir in Angriff genommen werdeu. Ihre

allgemeineren Ergebnisse solhm im firfgeudeu kun
voi-gefübrt werden.

Zunächst von der Masse des ^lateriales kann der

Umstand eine Vorstellung geben, daia es 7 Wochen

und der Arbeitskraft von tlglicb durchschnittlich

3 PersDiien tjebrauilif hat denn wir wurihn viel-

fach freundlichst unterstützt — , bis die Vasenscherben

aus der Masse der ttbrigen Funde ansgdesen nnd

ganz grob nach fiattnngen sorlittt waren. Pss

MassenverhiUtnis der dattungeu untereinander stellt

sich so, dafs die Vusen mit schwarzen Figuren noi h

etwas mehr waren ah» alle anderen zusammen. Ro<'

tiguriges nicht viel mehr als * , des schwanfigurigen,

etwa ebensoviel Mjkenis' hi s und davon wieder imr

etwa
'/a

geometrische \useu. Andere üattungeii i"

ganz kleinen Mengen.
Die rdtesten Vasen aus dem Gebiete hellcniscltcr

Kultur überliaupt sind jene einfarbigen dunklen Töpfe,

wie sie in Troja gefunden werden, aus schwerem,

grobem Thon mit schlecht geglätteter Uberiliiche und

cingedrflekten primitiven VerzierunRen. Wie anfcec-

oritentlii h :i)t di. xr N'ascii siiiil, wi---('n wir erst SClt

I
den Ueobachtuugeu der Herreu Doerpfvld uud Brückner
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bei (Inn Ictztnn AnsjfrahnnRcn in Troja, Im griechi-

schen Mutterland finden sirli <Ucso Vnscn selten, Ähn-

liches ist bisher Oberhaupt erst aus Mykcnae, Orcho-

roenos, Olmpia, Eleosis bekannt, und ich mOchto

noch bezweifeln, ob lUe diese Faade wiriclich mit

den Mtosten trojanischen senao flbereinstimmen. In

Athen nun aber liabon -iili nnzwoifelhaftc ScluTbon

gerade von der charalituristischeu trojanischen Art

Refonden, und von da abwftrts bii in die spülesteii

Zeiten fehlt kaum eine Vasengattiinp;, s« diif«; \ve«('iit-

lieh durch die Vasenfunde; die kontinuierlit lie Kxistenz

einer Ansit illunt; anf der lJurp von Athen bis in ein

hohes Altertum bioaaf bexongt ist. Und man wird

sieh nnn gern danin erinnern, daTs noch Angabe des

Tliuk>.li(l( < die Athener sich für Antoehthonen hielfm.

Vasenproben der älteren kyprischen Art, ferner

solche, wÜb sie in Jener prImitiTeB Kaltnr Torkommen,
die wir anf den Kykladen nachweisen kf'innen, fehlen

in Athen nicht. Sehr grofs aber ist, wie schon be-

merkt, die Masse der mykeniscben Vaht ii iiml /war

sind solche nnr sehr sbltcn noch im l'enerscbutt

i^efutideu, sondern grnfsenteils in tieferen Schichten.

l'> -iml alle Ciattunfjpn viitreteii, welche in Mykenai

vorkoutuien, und der Umstand, dafs ja der grOlste

Teil nnr in Seherhea besteht, hat von s^bst durch

Darbiefuiifr der Rrnchstclh^n unser Ausenmerk auf

die (iualitiit des Thon«s und andere Kijicntümlich-

kciten der Fabrikation iielenkt, so «lafs wir hoffen

können, iu der Klassifikation jener Reihe verschie-

dener Vasengattungen, die wir jetzt alle als 'Myke-

nisch' hczeielmen, eim-n Schritt weiter zu kommen:
Um von jenen ältesten mykenisclieu Vasen abzuseilen,

welche noch mit stumpfen, matten (Vben bemalt
siiiil. so hat man ja auch zwischen di'ii mit fililnzen-

dcin Firnis bemalteu CJefiU'sen weui^istens zwei Krol\>e

Grii)ipi'n leicilt anterscheiden kiuinen, eine ältere,

welche in ganz naturalistisch-japanischer Weise das

ganze (icfäfs mit Wasserpflanzen und Soetieren und

ähnlichen Motiven überzieht, und eine andere, \m Iclie

die tektontsche Form des Oefäfses mehr oiid melir

beracksirhtigt, di« Ornamente streng stilisiert, lineare

Motive einführt, riiiilrn sirli iiuii aiirli iiiaiii lii' I l cr-

gäntie zwischen beiden, bo wird man docii, wenn sidi

bcransstcllt, dafs mit dem verschiedenen Dekorations

Stil aui Ii eine Versdiiedenhcit von Thon und Technik

verbunden ist, geneigt sein, <liesen Gattungen auch

eine Tersehiedene Herknnft anzuw eisen. Die erste

Gattung wird man dana nicht gerne vom Meere
trennen wollen. Von späteren mykeniscben Vasen (des

s(ig. IV. Stiles) finden sich neben unter Ware iranz ge-

ringe Nachahmungen. Wo das vurkoniml, winl man
gern die gnte Ware fflr fivmden Import haiten wollen.

Kann man ein solches Vcrhilltfiis nun nodi an anderen

? iindorfen mykenisdier Vasen nachweisen, so wird

man doch wenigstens mittelbar die Frage nach den

Fabrikationsorten jener Vascngattoogeii f&rdern und
so anch der liOsnng der Rätsel, die die OoBorotbeit

der m> kenisclien Knllnr uns bietet, dnOD kleinen

Schritt näher kommen können.

Der mjrkenisrlie Stil wird, soweit wir erkennen

können, fast flherall in Oriedienland ilnrch I>e)<ora

tionsstilc abgelöst, welche, an frühere Stile anknüpfend,

iel mit Lineal nnd Zirkel arbidten (wna anf myke-

niscben Vasen noch nicht nadiweisbar), und dadurch

zn jener eigentümlichen Auswahl und Stilisierung der

Ornamente kommen, die wir geometrisch zu nennen

pflegen. Unter den geometrischen Stilen ist der

nach dem Fundort der Uauptbeispiolo, am atfaeuischen

Dipylon, benannte, der am reichsten ausgebildete,

ilun li die Vorlicbi' für den Müander Im ^ 1, r'- konnt-

licli. Wer die ( bcrzougung hat, üais diese Dipylon-

vasen auch in Athen CibrMart sind und somit die

älteste att i seile Vasengatfnng vorstellen, der mufs sich

wundern, dafs nur so wonig davon gefunden ist (' j des

Mykeniscben!). Ich halte an <ler attischen Herkmiil

feit und glaube, daüt die K&rgiicbkeit der Funde aus

ftnßieren Umstinden zu erklären ist.

S< lion Milchhöfer hatte vermutet, dafs jene ko-

lossalen licfäfse, welche eigentlich die Ilauptvertrctcr

der Gattung sind, ehiÜMk als Orabdenkmller ver-

wendet gewesen seien, die Beobachtungen <les Herrn

Brückner bei den .\usgrabungen in der Piräusstrafsu

in Athen haben das bestätigt Gräber konnten der

Natur der Sache nach anf der Burg nicht viel ge-

flinden werden, nnd die Ideineren DiityhmgefäTse

kommen geu'eiUilxT «Im (Iralivaseu nicht so sehr in

Betracht. Wichtig nun für die Zeitbestimmung des

BIpylonstlles ist ea, dalk sieh mm erstenmal zwei

Scherben gefunden haben, auf welchen mit Firnisfarbc

vor dem Brennen Buchstaben aufgemalt sind. Iiis

jetzt gab es nur eine Kanne mit der bekannten ein-

geritzten Inschrift. Diese Insihrift mufs als die älteste

attische mindestens vor den Anfang des VI. Jahrb.

gesetzt werden; aber wegen der .Vinilichkeit
, welche

sie noch mit dem phöuikischen Alphabet zu verbinden

scheint, hat man in ihr eine der ältestöi griechischen

lllicrhaupt gesehen nnd ist somit für sie zu einem

sehr hohen Zeitansatz gekommen. Die Kauue selbst

ist eines dir jüngsten Gcfäfsc der Gattung, sie

konnte beträchtlich älter sein als die fiachtnlglirli

eingeritzte Inschrift. So konnte man für die Haupt*

masse der Dipylonvasen ein ganz pliantastisches .\lter

annehmen. — Aber die aufgemalten Buchstaben auf

den neugefnndenen Scherben zeigen verhältnismärsig

junge Formen (etwa ''ir ilie Insi'hrift auf diT Basis

<ler Statue ties h'nl/'ti ä<i, rii) und so müssen wir uus

hüten, allzuhoch mit diesen Vasen hinaufzugehen.

Das empfiehlt auch der Umstand, dafs sidi im I'. r-;.'!--

schutt noch sehr viel Dipylonscherbeii luji len. -

Unter diesen Umsliindcii darf man vielleicht die

altertümlichen Formen joner eingeritzten Inschrift

warn Teil anf Kosten der nachlässigen Ritztcrhnik

setzen.

Der Dipjlui.stil eulwickelt sich allmählich durch

Eindringen Ihimder Elemente nnd Znrflektreten der
urofsen peonn'triscben Ornameiitstreifen /n rincr Art

t'bergangsslil, welclicii man sich Kcwohnl hat, den

früh attischen zn nennen. Audi dieser ist in widi-

ligcn Proben vertreten, welche unsere Kenntnis seiner

Entwicklung bereichern werden. Daneben geht noch
die Fabrikation dn< r t-anz schlechten Ware in fhldi-

tigem, vernachlässigtem geometrischen Stil, wie es

scheint, bis in ziemlich späte Zeit herab.

Die L'esamtr- sich anschliefsende Kntwicklunt; iler

attischen Vattcnfabrikation ist nun <lurch alle Über-

gänge hindarch ho reichlich vertreten nnd wir ge-
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winni ii rini' ?<v Kriiritiiis von ilprstUirn. ilaf-.

sich ihr gi'gf-niilx^r iiitli(i»tti>rlics Fabrikat aiit^ (liiil-

liehste abhebt. Bis in die Zeit des rottid'iriucn Stiles

hinab lilfst sich fremde Ware auf der Hiirff verfoi{!cn

un<l zwar sind die cinzeliKii Galtuiiven meist in vcr-

hältni^imälVig so };eriiii;i'r Zaid vortreten, dafs man
weniger an grOfeereii Import von aufsen, als an go-

IpRentlirhe Weihgescbenke von FremilFii denken mOchto.

Wie di'iii aber ancli ^ci. <lir htinte Miisterk.u ti- fri'indcr

Tlionwart' :iiif diT Akn)]>iilis bietet eine lebendige

liiustr:itiiiii /.u den ititi-rnutionab-n Beziehungen Athens

im VI. .Inlirhundert und wird uns damit zu einem

wicbtiiron historischen Dokument. Ks tindcn sieh,

aul^i-r den erwähnten iiltesten (ialtunijen, Scherben

von Vasen aus Kreta, vielleicht Cypcm, Rhodos, wahr-

Kcheinlich Mdos, besonders {nteressnnte Stflcke ans

Nankratis, chalkidisclie, iMiotische, k.i! i)it!ii>;i lie, viel

leicht nrgivische Ware, 'l'rotokiiriiitliisi lies" ist recht

wenig Torhauden; ob diese Vasenuattnng wirklich aus

.\gina stammt, wie die Funde am ilortigen .\|)hreditc-

tenii>el wahrscheinlich maclien, würde eine systema-

tische Versnchsgrabnii« daselbst mit leichter ^Iilhe

lehren. Anderseits wird auch die Vaseoknndc als

solche darans Nittsen ziehen, denn anfeer diesen frem-

den Stilen bekaiiiiliT Ib rkiinft, sontlern sieh eine Reihe

von Vasen aus der ül)rigen Jlasse aus, an deren

fremdem Ursprung nielit zu zweifeln ist, deren Hein)at

aber noch erforscht werden mufs, und hoffentlich durch

Umschau in europäi«chen Museen und Vergleichnng

analogen Materiales allniählirb erkannt werden wird.

So sind xum Beispiel Brocken einer Vase da,

welche der bekannten Wllnbnrger Phinenssehale nahe
verwandt «im!. Dii-^i' liekannte Sdiale ist aber bisher

leider fast tr.uiz iiiiin kunnt, man hat nur einen Teil

des biliilii lieii S( Imiui kes in sehr unzureiclitiider Weise

vcröfTentlieht, der Rest, welcher zum Teil stark obscön

ist, ist wohl aus Prüderie bis jetzt unterdrOckt worden.

Von der Gattung dieser Schale nun ist es den Herren

Wolters und Üoehlau gelungen, eine grofse Anzahl

Geftfae in Berlin and Manchen fpstznsteUen, nnd wir

lenii'ii diuiiit die recht nierkwrirdigen iVniinkti' i'iner

uubekuiiiiien ionischen Fabrik kennen, welche, da si<-

eine frohere Entwicklungsstufe der sog. .\ugensc)ialen

bildet, auf die Entwicklung der attischen Vasenmalerei

von bestimmendem Kinflufs gewesen sein mufs. Ihren

Namen wini uns eiiiinal die Krforscliuiig der StAttcn

altionischer Kultur iu Klcinasien lehren, die leider

noch nicht in Angriff genommen ist. Wohl das jflngstc

und zugleich merkwünliu^te der frenidi :] (ii faiV.- ist

eine Schale odi'r Napf mhi ei^;eiitiiniliclicr l'nnii mit

scharf absetzendem Hamle. Auf dem Bauch sind in

schwarzfignrigcr Technik jcderseits zwei Löwen gemalt,

die einen Stier zerfleischen, auf «lein breiten Ratid

in la\i r. aller nicht sehr entwickelter rotti^'uriger

Technik auf der einen äcitc die itcste eines Gelages,

auf der anderen die eines Wafienniges.

Kill wichtiges Ursnltat ertrieht die Statistik der

kdriiitlii^i In n Va^i ii in Athen. Mau hat früher viel

von eim in :.'ruis,'ii mni nachhaltigen EinHufs der ko-

rinthischen ^lalerci auf die attische i;cs])rochon, sich

die Knlwicklnng der attischen geradezu als in Ab-

hällgigiceit von der korinthischen vnr^estillt. .Aber

schon seit Jahren liofsen sich die dafür vorgebrachten

Grdnde einzeln widerlciien, uinl wi-r «ich die korin-

thischen S hnneren ien einen .\ngenblick ernsthaft

betrachtete, konnte ni<ht n)ehr glauben, dafs sie die

Muster für die onlenüichcn und saaberen attischen

Vasen abgegeben hiltten.

Nun das Häufchen korinthischer Scherben auf der

Burg ist so jämmerlich winzig, dab fortan kein Mensch

mehr an die Vorbildlichkeit dieser Vasen glauben kann.

Auch die genauere Befrachtunjr der frfdier als

attisch-korinthisch bezeichneten Gattung selbst zei.t,

wie vei schieden sie vom Korinthischen ist, seitdem

die Graber von Vurvä iu Attika unsere Kenntnis

der (iattnng sehr vermehrt haben. Der Typus ist auf

der Akropolis in Schüsseln und ainbren (leliilseii

reichlich vertreten. Seine Ansbildong wird er wahr-

scheinlich cbalhidischen Vorbildern danken. — Wie
an den Dipylonstil schliefst sich auch an den Stil von

Vurvä eine bisher kaum beachtete Gattung düchtigcr

Gerafse. die bis tief iu die Zeiten des entwiekdtflU

schwarztigurigeu Stiles mit dem alten Tjpenvorrat

wirtschaftet und in die unglaublichsten nachlassigsten

Sudeleien ausartet.

FOr die ausgebildete attische scbwarzfigurigo

Malerei ist es ein wiehliges Ergebnis, dalh ganz

rt(lrhtii.'e, schleclite Ware, von der man früher an-

iialon, dafs >ie auch jung sein müsse, sich recht

reichlich im I'ersersdiutt findet.

Kine hübsche Bereicherung gewinnt aus der Be-

trachtung der st. \ asen auch unsere .Anschauung von

dein Innern eine> griechischen T(^mpels. Ks haben

sich nämlich aufserordeutlich viel bemalte Thoiitafeln

und Teller gefanden (einige Hundert Exemplare). Wo
der Band di-rselbeii erhalten ist, zeigt er ausnahmslos

geb<)hrti' L(irlHr zum .Vuf liaiiiieii. Dasselbe ist bei

einiT eiu'cnlninliciien (iatlung bunter Schalen mit

Omiilialos der Fall, welche, bisher nur in vereinzelten

Exemplaren der verschiedensten Provenienz bekannt,

sich auf der .\kropolis in nr- fser Zahl gefuiulcn hat.

Wir müssen uns also die Wunde der Tempel ganz

mit diesem bunten Gerät Tollgehängt denken. Nehmen
wir noch all den übrigen Kram an kleinen Weilie-

gaben in 'llioii uinl Erz, kleinen Stiiilden, Figiirchen,

Spiel- und .\rlieitsgerät hinzu, so wird das Bihl einer

solchen Tempelcella durchaus dem einer süditalischen

Kirche mit ihren voilgepackten Altiireu und dicht

behängten Wänden t;leii Ii.

Au mythologisch wichtigen l>arslcllangen ist unter

den sf. Vasen kein Mangel; namentlich herrseben die

DarstrlliiiiL'cii der Gigantmcncliie m t, Kine sohdio

Itcllndi t sich auch, durch .Nameu-lici-i lirilim aus^c-

zcichnet, auf den Kesten eim - .'r irsen Dinos, welcher

an die Meist erinschrifl des Lydos anpal'st. Auch
Teile eines Kraters mit der Sienatur des Nearchos,

an VortretTlichkeit der .\nstiihrnnL' den luidi ii

kannten Werken desselben nicht itachstehond, cut halten

Reste, welche am besten als Gigantomachie zu deuten

sind.

Eines lier am feinsten ausgeführten Stüi ke ist ciuo

panatlieniliselie rreisam]>hora etwa im Stil d> - Amasis,

ein wahres rraehtstück an Sorgfalt und Elcgui».

Die Rückseite zeigt — ein in dieser Gattung sel-

tener Kall — Athena zwisehen Zeus und Poseiden.

Auf beiden Seiten sind Reste eines zu 'innoxlfig
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Oller 'limwtJMf xn erginxen l' H, iMshor unbekannten

iiieblingsnamens, «elrber walirsclioiiilicli einen Ver-

wandten iles Hauses der PiHistratiilen meint. Für
ilii' iiaiujfhciiiiisehcii Va^i-n ist Oberliaiipt ein li-lir-

nüches Material vorlianüeu. Diese Gofäfsc wurdeu

jft bis in xlemlich spAto Zeit binab noch im altertflni-

ürhon Typus bemalt, liior wiinli- al<>i wirkliiii ai cliai-

$icrl, lind /war schon rocht fnih. Durch «lic 1-V'st-

slelliint: einer ^fsen Anaahl von Gellersen ala sii-lier

ans <li'ni I'ersorsrliiitt «taminend, unter denen sirli

eine Ilciiic sehr altiTlilnilifluT, alx-r auch eine grofse

Zahl vcrhikltnismilisi^' foritTrsi liritlciior timlet, ist nun

auch für die Entwicklung der Maicroi hier eine feste

Gnimilafre geschaffen.

Ii Ii iiiii li fndlifh zu den Miliunriijcu Vasen,

vuii ihnen war ja «lic Unterüuchung ausgegansi ii, sie

hat aaeh Ar sie aofser dem erstrehlcn chronoln^is« hen

Resultat eine Kflile andei'T l-lnjelniis-i' ;:eli('r rt. Die

Masse der Vaseji ist ja nitlit ^.Tolf, aber (laniiiler

verbftitnismäfgig sehr viel Gutes nnd Kx'inisites. cim'

Reihe von Schalen nanicntlieb, die zu dem Allerbesten

^h&ren, was vir haben. Dam nun Darstellungen

von inlialtlii'li '.'nifstor Wiclifiykeit. rntlrLiene, Itene,

unbekannte Mythen und Älmliches. So sei eine 6chale

erwilbnt, auf welcher anfsen der Zug der Sieben gegen

Tlieheii ilMfL'evti'lIf ist, dcs Amidiiaraos Ansfalirt nnd

de-» .Meiioikt iw Tndesweihe, w*illiren<l ii'» innern zwei

Krieger sirli auf > iunii Aluir gogeniK'itiiL: mit den»

Schwerte tüten; doch wohl die feindliclien Brüder

Eteoklcs nnd Pnlyncikcs, die hier nicht im Kampfe
fallen, siin<Kiii sic ii oiifern.

Teile einer anderen, üanber gemalten Schale zeigen

Athena, in einer TOpfereiwerkstatt sitxend.

Ein sor^'filltif: timl oif;i nlllmHeli tiezeidmetes (le-

t&h zeigt auf der einen Seite Liionysus im Kam]>fe

mit einem Giganten. Als Gcitcnstllck da/n ist auf

der amliTcn Aktion dargestellt, in das Fell einer

llirsridviih u'ehollt, wie er In GcKCiiwiirt der Artemis

von seinen Hunden zcrtleisclit wird. Das Aktäimbild

ist zugleich berufen, in der Frage nach der (Quelle

der gleichen Darstellung anf einer Metopc des selinnn-

ti^elicii lIerateni]H 1< iiml i!cr <ii'li daran kllÖpfeiidi'H

Kontroversen ül»er \Yiedert{ai»e von Verwandlungen

in der antiken Kunst ein entscheidendes Wort mit

aureilon.

Vcni L-iucr selir irrni'-^on laitropiioros hat sich der

L'iii/i' llaW mit Darslellnng eines ()|>for> nud N naens

beischriftiMi zusanimensetzuu las-ycn. Auch unter dem
Frhwar/fi(.'iiriE!en Material sind die Lntrophorcnreste

^^lir /alilreieh; sepulkrale Dars(ellpini:<'a felilen darauf

uaturgcniuräcrweisc gänzlicli. KUr die Frauo naeii

der Chronologie des rotügnriüen Stiles ist die Tliat-

>-:icJi<' eiif si Iii'iilend, liitls sii-li r<d!iirnrii.'e S< lialen dos

au-^iieiiiliietsten s'rciij;en Miies in vt"!'-^!'!- Zaid itn

Per'^ersihutt (lefnuden haben. tind-ii sieh ilie

Stile fast aller jener Meister, deren Werke uns ilie

italischen Fnnde geliefert haben. Die Hand des

Knjihriiiiios, Dnris, llieinn, ür.it;!»^ und aiidri. r Lil^t

sich mit Siel.erheit erkennen, Maniengsijjnaturcn einiger

Meister sind ja schon seit lingeror Zeit von der

AkrDpolis bekannt. Der bekannte Ros<i-<ehe Ti'lIiT

ist um ein kleines liruehstUck mit einigen lluelistabeu

rergrortwrt vorden. Der Teller ist stilistisch viel

14-2

entwiekdter als die Abbiidiin» bei Itul's erkennen Iftfst

un<l steht durchaus dem Brj'gos sehr nabe.

Bnickon von Schalen mit polychromen Inncidiüdern,

weicl e im Per-i r-. bnit L'iTundi ii sind nnd in Todinik

und Stil durchaus mit dv>r Berliner Schale des Euphro»
nios abereinstimmen, erweisen auch filr diese «nn weit

li'dier. ^ Alter, als man Iiislier nncen'innnen liat. Beste

einer VMiireffiiehen derartijjen Sehale auf der Akro-
polis trap'en die Spuri'u einer Insi hrift, die. sich mit
Wahrseheinliehkeil zur Künstlcrinsrhrilt des Enpliro-

nii)s erüänzen i;kfst. Sie ist nicht iy\ verwechsein mit

tier bekannten ()r|dicnsscliale, welche weder im Perser*

Schutt gefunden noch von Enpbrouios ist.

Ist somit bewiesen, dals die Bitte des strengrot-

fmnriacii Stile- noch vor die Perserkriege fUlt and
dafs die Vasen von der Akropdis mit den Fanden
aus den Gr&bern Italiens durchaus identiseh sind, so

darf die An>iielit Ileinrirli l'iiinii'-, wona'-h die itali-

seilen \'asen spiite, einheimisilie l'.ibrikate sind, als

widerlent gelten.

Aber es ist das Vorrecht bedeutender Männer,
auch da, wo sie irren, anregend zn wirken, und gerade

wi> wir sie I i k,iiii;.t'. ii iiiils-oti, uns vM fiirilern.

in der Tiiat hat der Wunsch, nicht nur Material 2U

Brunns Widerlegung an sammeln, sondern womöglich
ihn selbst zu tlberzeuircn, uns bei der L'an/en Arbeit

geleitet, als steter Sporn zu scharfer Heoiiachtung

und stets erneuter gewiaseabafter Prüfung mabnend.

(Schlufs folgt.)

B«ric1itigun^.

In W.k Ii. N„. H .S. I-J^ks Z. 17 sin.] .Ii,. W ,,rt<_'

'ilii- Zi'rsliirnnir I rujus' zu sirei<li. n In (icin lietr. .\at-

<A\/.f «ircl vicliiielir ireMdl' m.m Iii;. \ni sm, daCs dii s>- ZiT-
sttinuii; eim ii wii )iri_'i n 'I'-'i! il > iii -i>i luiL'lii lii u Gedichtes
liiliiotß.

W<H h. IH!);; Nu. 4 S. Hr.i Z. 2U I. Domcurien.

VwniehBil lei «rsefel«ii«aw Btehar.

DcitrAge »nr hislnrisehen Syntax der (irifi-liisrlii'n

S/triiefn; lieransg. v, M. &-/ian:. IV 1 (llislurische

Syntax 4ler griechischen Koinptiration in der klassi-

>e1irii I.itli'ratnr, \<in <> Sclur-ifi. I. AllRemeiner

Teil und I. Absclinitt des besonderen Teils). Würz-
bnrg, Slubcr. VIII, 127 S. 8. A 4.

(^omnientnria in Aristoli hin j.'raoea, eilita eon-

silio et aui'l<irit:iti' acadeniiae litt. re-.'. bornss. XX
{Kiiitiralii et Mf !,iii li> et aiionyina in etliii a nieoinaeiiea

commcntarüi, cd. <i. UetfUiui). Berlin, G. Ucinier.

XIII, 65» 8. 8. A 25.

Hnrafii opera, reini-nnvit, praefafus e-t. adnola-

tiones criticu addidit //. Ütampiui. Mutiuue (Bologna,

I<>atem- Trevcs). I.XIII, 469 S. 16. j€ 4.

I.eopnldi. II., De .\<hilfi(itflii<l,' Cnidii). Diss.

llostock i,l.vi\y/.\t(, Fuik). M S. 8. M 1,.")0.

Robert, C, Die Nekyia des J\>liftfnoi (Winekel-

manns|)ntgTamra). Halle, Niemeyer. 84 S. 4 mit

1 Tafel und 6 Abbildungen. Jl, 8.

Witkowski, St., De rori/mx },iiJiri,l is ajaid anli-

r|Uos poctas llomanos. Cracoviae, sumptihus ueadcmiue.

-29 S. 8.

Vvronlw. R«>4li»ktonr: Pr. Fr. ll*nlor, R»rlin tJ. «V. I^bt^nufer»^
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ANZEIGEN.

Der Freiheitsprozelb

Sil im klassischen Altertum.
itiiil>eiii*ndere

der Prozefs um Verginla.
Villi

Richard Maschke.

(Aach Titel: Hutorische UHt«niichuiig«ii, heraiugegebtu

TW J. Jaftvow. Heft &)

jr. ». 9JL

M. Cnn tni i
• \'(tI;i^. H. Hcvfciacr, llcrlhi SW.

B. q—rtn«r» V»rUg, H. Hayitlder, Bwlin 8W.

Soeben encldenen:

als Grundlage unserer Weltanschauimg«
Von

CKwteT 0«r1»Mr.

Tin«.480a gr.8». SlUik.

Die Sprache alt KoMt
To»

Früher sind

Die BpneheindiasErkeraen.

gr. 8". 8 5Ik

,Ein hoclibeJeuUaini-sWi rk, » «ielitil

Bpr> eh tlirKi' Ii I- r inlcr I'hilo-
Oph Wirtl uubunchli't lititit<-u ilürleu."

[SMlMlir. (. d. OitaiT. a]m.J

2.Anfl. 2B&ndc. '20 Mk.

bBIb Werk von blfibm.li r Ri
dantungk*

[PliiH'-^ini'ni-l

.Werk« Ton ••Itenem Wert« «ad zr«t%%t Originalititt

-

TRi-vui» criliqui'.]

R. Baertoefs Verlag, H. Heyfelder , Berlin SW.

Der lianzösLSche

Sprachunterricht

im neuem Kuw,
Von

Dr. 1^. BalilflMi.

66 Seiten gr. 9>. 1^ lUik.

Diiif Sihrift ist al» eiu wtilililurclulachter IJfirr.i:,^ zur Aiis.'i -

aUUtuug der Mfltliode, der di« Znkuuft gehört, alleu .Sprüclddirurn

za empfehlen.

I.Mmtat«L IqHta;Man.

Für den

lateinischen Unterricht.

Cltimm |01i(-rl('Iir:i Zam laleini-

»oKea Unterrichte in der Sekiada

eet flyiRRasiams. 1 ^
Eichner (Ojmnaaialdinktor). 2m

UiHieitalleeg dee lellWNlNilMWi
riete IßbJL

PraküMbe

Sohulgrammatik
4er

lattlnitchM Sprach!

I>rei: am aymaaaiaai aa IVaaktatt m. U

ZrSntt Auflai«

der Sohu lici'Mmmatik von

(iilUinnsni ( l'rofessor). Lateiniach«

Formenlehre fiir untere Klaaaei

höherer Lehranatalten. Im An
Hi-hlufs au die i»n\ktisilic Srlinl

vraiumatik von CiillbaiiüenOloin-

^tiig. Kart. 1 JL.

liaiiiirtw <»wme. nüyeateUt
cULdm TOD den Satstetlen ud
dem SatM für BenbdnOen nnd

die mittloren Klassen der Qjm>
naaien. Kart. 0,60 JL

Materialtan

zu

schriftlichen u. mündlichen

Übungen

im lateinisohen Ausdraok
Ott (Hwr-Tertia n. Unter*Sdnnda

von

Ofawtlehm.

gr. 8». 3,40

Lm^nicA- (Oberlehrer). Der BNliMll«'

wert des Latelnisokea nach dem
auf un.ieren Gymnasien herrschen-

den Betrieb«'.' 1

Lrurhtenhcruer (Ctj mnasialdirektor).

Die Oden des Horu für den Sabal-

gebraadi 4iapeniMl Kart. 1 Jt-

.\/<i</niie (Olierielmr). SMIai a
4M «tbWMrpfeeMB. IM.

K. Gaertuerd Verlag, il. Ilcyl'eldcr, Uerliu SW. Druck von l.«ouhard Siiiiion, Burliu SW.

Digitized by Google]



WOCHENSCHRIFT

KLASSISCHE PHILOLOGIE

7^

H P:R A US« K( i K H K N \'
< »N

GEORG ANDKE8EN, HANS DRAHEIM
Im UiitUtm UND

FKANZ HÄRDER
10. Jahrgang. Beriiii, 8. Februar. 1893. No. 6.

HWHM<»IHII MNrf iattistn : «•>>•

J. van d»r Vli<>t . Sttuli« owIi-jtiiuiUrn T<'rtiillii«nu«. I.
(K. Klufitmuiiiii I .. U6

A. Andel. Die OcRckichte cl. Akautlimtlilattcn
|

in der dakantivan Kunat . . . I < M. O.P.
. . Die Spiral« ta dar dakmcAtivcii

I
Schmidt) 14U

Kunst f
A. 8«hlrmer. Anleitung sur Vorbwttnn» maf Xano-

nbciu» Anuhiuiii. II. Bd. (1'- Woirannftila) ISO
M- Kn n«' 1 Ii H r<H . Dii^ SüiinnuM-itcn J<t ln*<'inii< lii>n

Komui^ntiMti ' H- Zi^tintT) ........ IftiJ

A. Üetto u. J. Livlimann, Übongaatuoke uacb L'sesnr

Obwaatwa Im latatBiiciha (A. BaekMy) .... MM

(tuilplllli II I • Sl' 11 K i s

Iii < V • r II. 1 irali>-iin

\l'ln t'lHIl.WMÜn f'l- ) I. tlU»
l«6

,\ii>t.fl- - Ni'iii- .lalirliiK liiT tiir riiil<ili>|;i«> utul i'»(lHgugil[
— An'hio-iiloi;. Iiixlitutt- iiT .America, UL J«luraab«riobt. —
Tho nrrhiiiK>I<>i;i<'i>l Journul IKV — ZeitMhrÜt fttr di<-

iwterrrir hisclii'ii )!>'mnauti(m II IM
lUifitMon»- )'.r.«r^plill I&8

Mtttrtlitt*',': WinfkelmnnniffrBt «Ut itn'Ii«<t1'>ffiiwh. Oe«elUelmrt.
zu Herliii. .S hlufs . . . . IM)

Kmladunt aar 42. Venanimluug deutocher Philologen luul~'*~ un

Ihf HrrTi u Verfasser vnii I*rHi;ruiiiiii('ii , I)i.äM rt,i(iuiii ii iiml iniisrij;«'!! (icli-'g'rüilicitsschriftfii werJt'ii «jelieten.

i(izi-usioi)i<exeiiiplare au E. Uaertners Vcriag^budihaudlung. Hcrli it SW., Sclii(ueber|;er8tr. 2U, eiuscudcu zu wolleu.

uommen. Anch die ad nnt. I 8, p. 7"_'. II I*

geänderte Intcrpuiiktidii (S. li;>ltf irh llir

richtig, nicht aber z. ii, die /.a udv. Marc. 1

2t> (11, p. 7!), 1(>). Die Brkirirang einiger felsch

gedeuteter Stellen ist mehrfach geH^inlerl, nanient-

lieh S. 31 zu ad nat. I 13, pag. 121, 17, S. 4 t

7.11 dcorp. 1, pag. H4, 13. Eh werdeu mehr als

150 Stellen behandelt.

Die Kritik ist durehans äollNltilldig goftbt.

Nnr an einigen .^teilen siml die vm-f^osflilnpi-nen

Bessernugeu bereits vun uudereu vorweggeuuiumeu.

So (S. 8) de pall. 5, pag. 950, 9 ron Gangneins,

S. 32 apol. 2, piig. 118, 3 Ö. von Schäfer zu IMiii.

ep. X !)7, 1, (S. 17) apol. 1, p. IUI, '2 von Härtel

II 25, de auiina 33 p. 357, 2 vuu Kellner, de pudic.

17, pag. 258, 25 nnd odr. Hermog. 32(11367,6)

nnd 34 (p. 369, 14, wie de praescr. haer. 26,

pag. II 21. Ct) von Hesnanl, ih* re.surr. cam. 4

(II 473, i>) vüu mir ia Hilgeufeld.s Zeitnchr. f.

wiflsensohaftl. Theologie III, S. 380 (halandnm
statt lies liaudsciiriftiichen natandura, wogegen

Vliet das feruer liegende anlielaiidurn gelesen

wissen will, S. S und 87), Miuuc. Felix \a singulis

statt miis Ton Usener in Nene Jahrbb. f. Philol.

XCTX, S. 411 nnd von Bursiau im Litter. Central-

blatt 1868, pag. 1459, Apnl. Flor. 7 (S. 15) toh

Wouver und Kröger.

Zn Beben stadia eoeleiiastica konnte Tliet mur

das erste Heft der patristischen Studien fOO

Härtel benutzen. Hätten ihm diese firäher Tor^

J. van der Vliet, Studia erclesiastica. Ter-
tuiiiaiius. 1. Critica et interprctatoria. Ltigduni-

'BataToram. De prelo E. J. BriO. 1891. 8.

S Bl. 102 S. 2 UK

Ein kurzer Abrifs der Higontümlichkeiton t«r-

tulliauei.sclier Sprachweise leitet das Heft ein

(S. 1—10). Spater (S. Iti) erfidiren wir, daia der-

wlbe Gegenstand in einem zwmten Hefte genauer

lipsprocheii werden soll. Iis wäre wohl »weck-

uiäl'siger gewesen, dieHen Abriln in »lieser Uiiter-

sDchaug eingehender zu bearbeiten. Auch was

8. 76, 79 Ober Tertulliaa ab Grammatiker mit-

geteilt winl, hätte bes.ser dort IMatz gefunden.*)

Es folgt eine .\ufzählung der Entlehnungen

und iiemiuisceDzeu (8. lU— 12) aus Vergil, zu

deoen noeh S. 31 ein Nachtrag gegeben wird.

Eis fehlen Tert. apol. 7, pag. 138, 10, de anima

50. p. .iSl, 1 T)^-- Vergil Äu. VI 32.3. Wa.s dann,

uui Heriihruugeu zwischen TertuUiauus uud Apu-

leio« an erweiien, angeführt wird, bat mieh nidit

fiberMOgen können.

Die eigentlichen studia critica et interprctatoria

fiiilen deu liest des Buches. Die Änderungen,

welche flir die Tttterpnnktion Torgeaehlagen werden,

sind zum Teil einleuchtend; do auima 33, p. 857,

19 R. (S. 91) hat Härtel IV 73 dieselbe Torg9-

*) Ich etthra die ia der BeiftendieldscIieB Ausgabe

«ithaHwiMi fittchar nadi dieser, aonst uudi Ohler.
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gelegen, so wOrde er sieherlieh sieh raanoher Be-

merkangen uud Vorecliläge eutliiillcii haben, die

als unbeixriinilet zurüek^ewifsen werden miisHon.

So S. 17 und \6 zu ad uat. l 2, pug. ül, 3 =
Ha. IT 27, S. ii m tA mt \ 7, pag. 70. 4»
Ha. II 40, Aiini. 4, S. 24 zu ad oat I 7, pag. 70,

If) — IIa. III 1(1, l.'i flössen \'(>ninitnng mir frei-

lich aiicli nicht 2u geaügen scheint, S. '2b ad nat.

I "20, pag. 81, 20 - Ha. II 58, Aom. 2, S. 26 sa

ad nat. I 14, pag. 84, 17 » Ha. II 62, Anm. 1

(der Konjektur asiiiurijn' statt Hfuiiimri kann ich

jedoch nicht beistiuiuieu), ä. 66 zu de auima 4,

pag. 303, 31 =Ha. IV SO, 8. m xu de aoima 4,

pag. 304, 2 R. = Ha. IT 51 nraft die Lesart von

n (A felilt hier) pro ioesse (letztere» als Snh-

utanliv) beibehalten werden, wie nccipit esse der

nSebsten Zeile fordert (vgl. ad nnt. 1 5, pag. (i5,

29). Dagegen trifft Vliet S. 17 za ad nat. I 1,

pag. (iO, !) mit IIa. II •>'}, S. _>.•. zu ad nat. Iii,

päig. 81, 17 =^ IIa. II 58, .\nm. ), S. yl zu de

anima 3>{, p. S.")?, 16 «Ha. IV 73 übereiu, wäh-

rend er S. 27 an ad nai. 1 20, pag. 93, 2 R. die-

selbe und nach meiner Üher/eut^nng richtige Ver-

besserung vorschlägt, welche IIa. früher ans-

gesprocheUf aber III 38 widerrufen hat. Die von

fla. fDr seine letaie Ansieht, wonaeb die Lesart

der Hanilschrifteii beibehalten werden soll, uug^
führten Stellen Tertniliaus sind dafür nicht be-

weisend wegen des vorhergehenden ngf.

Ntohfc selten wird Tertnllian selbst korrigieri,

wie de anima pag. :{()2, '11, wo Athen-fs statt

.'\theni.s vermutet wird (»S. 7); de pallio 5,

pag. UöO, U, wo in den Worten sei licet patriae

et imperio reiqna Tivendnm est mit den ersten

Uentnsgebern publicae nach reique beigefügt wird,

wahrend »Aum die vorhergoitcndcu Substautiva

dies verbieten (8. 6); ad uat. 1 7, pag. iii) '6 soll

8. 23 vor den Worten neu potnit eonlinere eiu-

gesebotien worden os , ohne allen Grund (vgl.

de exhort. cast. ;5, p. 742, Ij; eben dahin ge-

böten apol. 4, pag. 12Ü, 8 (8. 34); apol. 7, pag.

136, 20 (8. 34), ad nat. I 1, pag. 60, 5 (8. 16),

apol. 16, pag. 182, 3 (8. 37). apol. 10« p. 153, 9

(R. .S5), npol. 23. png. 212. T. (P. .'^7; vgl. pag. 20,^.

2), adv. llcrmog. 2, pag. 340, lU (.S. Ii)), apol. 2j,

pag. 220, 13 (8. 38), apol. 34, pag. 240, 7 (B. 39),

de exhort cast. 9, p 74!). 17 ff. (S. 100) ist wohl

enn) cnim rtnn dicat, nicht cum enim dieens zu

besücru; dal» im folgcuLlen tugeuium (das charak-

teriatisehe Wesen) bei earoalis oonenpiseentiae

aasgela.sijeu wird, int wohl Veneben des Setzers.

Ich benuksielitige diejenigen Stellen nicht,

WO ohne Anführung irgend oiucä (Jrundes Aude-

p

y

rangen beliebt werden. Vielfiieb ist die Eigen-

tümlichkeit TertuUians verwi.scht und Ungehöriges

eingeschwärzt, txler (Ut Sinn des Autttrs wird

verkannt; es wird »elbst (S. 30) an Wörtern, die

sieh in den Haodsehriften nicht klar finden, kor>

rigiert (vgL ad nat. II 13, p. 121, II), sogar

was an einer anderen Stelle nnbehelligt gelas)>en

wird de pruescr. haer. 16 (II, pag. 17, 7.) S. dl,

apol. 49, p. 291, 9 und de Tasarr. anrn. 55 (II

541, 21), eine Stelle, welche van dar Vliet seihst

S. 41 heil fin.Iet.

Nicht selten wird aiu li da TertuUian selbst

korrigiert, wo dessen 1-iigentümlicbkeit müskanot

ist, wie 8, 13 adv. Man. II I (II 85, 21), 8. 19

ad nat. I 4, pag. (].'), !), wo veritatein und liber-

tateni ihre Stellen wechseln sollen. Ad nat. II 2.

pag. 95, 10 u. 12 war S. 27 wera sapieutia nicht

anentasten (mera ist ironiseh gemeint), sapiem

nicht in band sapiens zu ändern (Tertullian Ii it

<la.<^ Prädikat sapiens vorangestellt, das Subjekt

expers verit^itis wegen des folgenden Relativsatzes

an zweite Stelle geeatet). ApoL 9, pag. 152, 9

(S. ^f>) ist vollkommen heil: toti samns gehOrtm
beiden Korrolativsätzen. Überflüssig ist auch der

Kiuschub von est apol. 40, pag. 269, 1 i (S. 40).

Ebenso war ad. nat. I 7, pag. 69, 16 noatra nidkt

insnfQgen (S. 2.3) und apol. 15, pag. 173, 7 ero-

gandis, eliensowenig ad nat. I 10, pag. 80, >^

miuiütrantes; dagegen durfte ad uat I 10, pag. 80,

6 gtadiaknum niobt beseiügt wwden: die Perallel-

stellen im apol. und in den BOchern ad nationes

sind, wie Härtel nachgewiesen hat, nicht nach

dem Wortlaut zu a.ssimilieren. Milkverstandeu ist

aneh apol. 13, pag. 164, 12 (8. 36). Unverstanden

sind auch die ironisch bissigen Wendungen apol.

42. p. 275, 8 (8. 40): porrigat mannm .Inpiter et

accipiut (stipem) = halte doch J. uur seine Uauii

her and nehme sie in Empfang (w existiert ^
nicht und kann es daher nicht) nnd npol. 48.

jKig. 2i>1. 3 n. () (S. 40) = 'glaube er es doch, um

nicht', uur ist kein Fragezeichen nach obsonet

an setsen. De patient. 7, pag. 600, 10 (8. 47)

durfte die Verbesserung des Ursinus, an dessen

vorgeliliclie Handschrift ich nicht glaube (vgl.

meine aduotationes criücae ad Tertull. libr. de

speetae. pag. 4), detrimentomm statt detrimeatnm

nicht empfohlen werden: es ist von den Ursachen

des .Mangels an (.ieduld die Rede. De paticnt. 12.

pag. GÜ8, 5 (_S. 47) ist recouciliaudo firatri Dativ

des Zweckes, daher nieht ein sweitee zevenw

einzuschieben. Auch Scorp. 5, pag. 155, 21 (8.47)

wird f;il>clilie]i der Einseluib eines zweiten perirc

vor dem haudscliriftlichea perire empfohlen. Im
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letzeren Teile treU-u bt-i van der \'liet diese nu-

nütigen Einschiebsel um liäufigaten auf: t»o S. r)4

de piMaer. baer. 81 (II 29* 14), mir. Hermog.

37. p. 372, 23 (S. 83), S. 87 de resnrr. caru. 2

(II 470, !()) lind do piidic. 19, png. -ICd. 18 (S. m),

de auima 33, pag. 3üO, 26 and 3ä7, 2 (S. UO)

nebit de pndie. 7, pag. 381» 22 (8. 94) und 17,

pag. 258, 5 (8. 96), wo der Saii als Fragesatz

zu fiiMsen war. De animn 47, pag. 378, 18 ist

der £iDSchub vou nee iioctu (S. i)l) uu-z-ulüsaig:

das folgende nee^ ne-qnideni (v|;l. s. B. de anima

33, pag. 357, 18); 52, pag. 384, -2:^ beruht die

EioBOhiebaug von qnam nnf .Milsverstäudais (8. 92).

(SdilufH f«lKt.>

Anteil Andel, Die (icKchichte des Akantbns-
Mattes in der Hrkoraiivcn Kunst. Graz lH;tl.

IIS. — Die ^Spirale in der dekorativen
KoBit. Giai 189S. 13 S.

Die beiden trefflichen Arbeiten behandeln die

geschichtliche Entwicklung derjenigen Formen,

die der Verf. für das dekorative Zeichnen sowohl

ah die wiehtigeten, wie aneb als die aebwierigsteu

ansieht. Sie zeigen, daft beide Formen des

A. moUi» und A. nfniiosiiK, ebenso beide Foriiifii

der Spirale, die Parallel- und die l'roportiouH-

Spirale, in der Knnst m reiehlieher Anwendung

gekommen sind. Während aber die Spirale auf

griechischcTii l^'idcn schon in der äl((--teii Knn><t,

scbon auf den Urabsteiuea und üolUblüttcheu vou

Mykenae, beimiaeb i«t, findet sieb das Alnntbn»-

blatt ebenda erst seit dem V, .lahrlinndert vor

Christo. Beide entwickeln >i< li im jonischen und

koriuthisoheu Kapitüle zu ihrer volleudetsten und

bedeutendsten Ansbildnng. Dieser Gang der Ent-

wieklnng kann hier nicht im einzelnen vci-folgt

werden. Kürze des Ausdrucks nnrl l>cntli( h)<cit

der Zeichnungen sind hervorstechende Vorzüge

dieser beiden Hefte. Es versteht sieb von selbst,

dafs litterarisehe Nachweise, wie sie besonders

iibiT ticii Akiinthus die alten Kliissil-;« r Iiieten.

dem Verf. bei diesen Arbeiten gleichgültig waren.

Neuere Azbeiten dagegen, z. B. Pnebsteins jonisebes

Kapital und Koldewejs Neandria, sind natürlich

benutzt und citiert. l)ars nun naoli diesen lUiter-

snchnngeu das Akaathusblatt echt griechische

Dekoratioii ist, darfkanm besweifett wwden. Die

Spirale aber ist sicherlich ein ErbstOck orienta-

lisflicr ( ^rDaincntik, was sich vicllriclii mn-h be-

atiuiuiter auch für die mjkeuische Kunst l>uhaupten

läTst, als es der Verf. I^nt Es scheint doch, als

nrikwe man einem Stflok nach dem anderen aus

jener FBlle mykeniedier Fnnde orientaUaehen Ur*

Sprung znschreiben. Wie es mit den Darstellungen

assyrischer Jagd, ägyptusclier Blumeazacht, phöni-

ziaeber Gottheiten bestellt ist, so wird es wohl

anch mit Spiralen, Polypen, Schmetterlingen und

anderen .Mastern alter mykenischer Kunst be-

stellt sein.

Berlin. Kax G. P. Sohiddt.

Adolf Schirmer, .\nlcitiin? zur Vnrbereiluntr auf
Xenophons .Vnaliasis. 11. Uaudchen: llucli III,

IV und V. Leip/ik', B. 6. Teubner. 1898. VI
u. 81 S. 0,80 Jt

Das zweite Büntlchcn <ler Anleitung zur Vor-

bereitung auf Xenophous Auabasis vou äuhiruier

ist mit den UnterstBtanngsmitteln mrOekhalteader

als das erste. Ha es aber doch nach denselben

( Jrnndsät/.en abgefafst sein soll, ist es wohl nur

/utuil, dals Scb. an zwei Stellen einen anderen

Text als den Hngs roranssetzt: IV 6, 15, wo er

«ß«, die Lesart Diudorfs (Hug naq\ erklärt, und

IV fl, ".M, wo 'thiti eher durch «'inen nnickf'>lilcr

aus UvM als aus dezu übcrliefcrteu, bisher noch

niebtTerdilchtigten fhm entstanden an sein scheint.

Die Erklärung des Textes wird m ui im allge-

meinen billigen müssen: nur in folgenden Fällen

schuiut mir eine Verbesserung dringend geboten.

In der Periode III 1, 20 sind nach f^cb. die

Worte vTOV— rj/iäf Parcntlu - . i'so t in jL^nimma-

tisch selbständiger Nebengcii mkr-, uliite ilcn der

liest dennoch verständlich wäre. Sie sind viei-

mehr als ßegensata des Torangehenden Neben-
satzes (Im -iDKttftt.'/ii von Tornbereiu ins .\nge

gefafst und diesi iii als ein organisches 'Jlii-d des

ganzen Satzes koordiniert i^tv—di)} uor ist ihre

Konstraktion bemerkenswert, insofern ^äf*v das

verb. reg. ist, das wir lieber untergeordnet sähen

(meines Wissens). Passender als Kriigcr <fi(itj in

II 1, 3, das auakoluthiach dem Verb. Uyot koor-

diniert ist, glanbe ich sn vergleichen d^lap 6n
in III ], 3.'>, oQÖi III 1, 43, mfaaay V 2, 31, das

lielidaiitz wohl richtiger erklärt als Seil. — 3, |(i

werden wir dits Worte xu» i6 ßtko^ avtüty uai

iinldmot' (fiQ^a^m wegen ihres Inhalts ricbtignr

alt Fortsetzung des Ilelativsatxes auffassen, also

von ifariit' aliliäii'^i^ machen. — 3, IM wird vtviötv

nicht von livti regiert, sondern von dem gansen
Fragesatue (Kr. Rhd.). — 4, 21 genügt die Äb-
liclie Krkl.'iriiiig der Worte inoii^aav l&fll^
iciü ixiciiif at'^Qfxc ('); Lochen zn je') uiclit; es

fehlt die liemerkuug, dais um e. a. diis Objekt

an inotijatty, l. PiMikatsaoe. ist. — 4, 36 be-

dfutet xajäytaihxt nicht 'zurückkehren', wie 8ob.

(mit Psasow) erkl&rt, sondern 'einrfieken*, wie die
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Vaif^iohiiiig aetnea nantuehen Sinnes lehri —
4, 40 giebi i^cli. die ^Vorte l-iXhi fiiji- »iX. dem
Xenopbou. Da hinter sq^ das Subjekt uicht aus-

gedrSakt ut, empfiehlt es sieh allerdings, keinen

8iilij«ktw«dMeI «Dsnnebmen; aadeneits spricht

ftir die lierkömiuliclH' Auffassung, dal's § 41

^votf^v uuuruehr überllüsHig isL — Üuukel int

Sch.'s Erklürnng der Worte ^vbta mA dipsof^ tifi

«(MV 5. 18 *irenn in der Zeit es aach nar gat

\schoint', 7.n jedcT Itclifbigon 'I'agfszeit'. A«i deutet

an, dal's die TiigeH/^it de» thatsächlicben Auf-

bruches aud die in dem KriegHrate dafür in Aus-

sicht gien<nmDen« snsainmeii&llen «ollea (sn der-

selben Zeit, wo). IV "2. in versteht Sch. o«

äkkot anch von den Freiwilligen, die wieder '/.um

Huuptbeere gestofaen seien. Die Worte kouneu

aber nur anf die Leute des Chirisoi^as gdien,

da die Freiwill i'^<'n einen undcren Wpj^ gezogen

sind, den uümliclion, den jetzt Xenophon ein-

schlügt. Die Freiwilligen sind auch nieht wieder

xnm Hanptheo« gostofsBii, sondern dieses, soweit

es unter Cli. marschiert, hat sich wieder mit

jenen vereinigt, die vorher den l'alk besetzt

hatten; vgl. *al wtM ngtitot m>y4fi*iay tolc

iffOKatttlußoStn t« — 3, '2 «ei ff^marm
kein adverbialer Ace.; läsen wir TtunhiKiov für

fnaihit', so mürst«' folgen xnxolc, örTo«^ oiöt loTc

atpncMiv. — 3, 12 'ot di yoQ lügt einen zweiten

Orand hinaa*. Der erste ist weder ansgedrflckt

noch findbar; deun gegen Rhtl.'s Hrklfirnng Hprieht

fxdvftfc: yvftfol w$ rn'aofutw. Oidt ytiq netzt

oben uicht notwendig einen mtea Orund vuruuü,

sowenii; wie md rop. Eboiso V 5, 9. — 4, Vi

'Tl.- ctXXfK noch mancher andere', ixtlyov

«f/f ///i.MO.; deuU^t anf einen andern. — 5, 1) '/i*!*

ohne folg. ()(". di folgt ^ ] 1 ttäy d* alluv ax^-

fiMfuf. — 8t 8 iu^UfimvtH om den Über-

gang zu bewcrk-stclligen'. Resser: u. d. Ü. z.

ermSglicheii. — V 1, i ^roivvv allenlings mm'.

Vielmehr: um denn in die Heratnng einzutreten.

— % *27 *o9f«» weist anf das folg. Plsrt. hin*.

Anf das Vorhergehende, da sonst die Satzverbin-

dung fehlen würde. — .'i, 11 'ol^ hixoai aiüdtot

(erg. (10») statt des gewühulichereu Acc.' Mir

onverständlieh. Das Sehwanken der Handschriften

zwischen ^ Z^tge und o rorro^* läfst %'ennnton,

d ils X. keins von beiih-n gesetzt hat. So urteilt

Hlid., der dann auch den iSing. tau richtig er-

klivt. — 4, I'2 ^(tiülMhM höchstens s. a. nn-

gefahr*. Die richtige Deutung giebt Rhd. —
4, •TTQMiny fih- ohne entsprechendes Glied'.

.\ls solche.') »cliwebt di ü^t» nQog ttjv nöXiy

Tor, was § 24 0* fßiy ntlnuntd— älitmm in einer
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durch die vielen Nebenunstönde bewirkten in-

konzinnen l'onn folgt — 4, 'M ^artoTg niiral,

äXXotg, obwohl sie nicht da waren', avtais viel-

mehr gleich ipais. — 5, 10 'ft^y naeh <Ma>fM)v'.

Diese Deutung Bhd's scheint mir so wenig stiehl

haltig wie die Kr.'s; Tl. beiibsichtigt^' folgen zu

lassen: tini f)t rjür tjToifX^l^ «/o^v. — ü, l

'fitt-ftu das erste steht potentiul*. Beide tttt

stehen in dem gleichen Shine, äta-df» ist der

oblique .\nsilrnck für d.is nnabhängige iäv tt-

cJt'ij. — (), 2« '/IM' ohne folg. iU\ Kin U^eusatz

folgt darum doch in § 30 und 3 1 ; denn der Ge-

dankengang ist: ich habe zwar, wie Sberhanpt,

wenn es sich um euer AVohl hand<'lt. so auch jetzt

geopfert (xf<i vvt' - xui dij xai nV wie V ü, 8),

ob OS »ich empfiehlt^ ench anzusiedeln; Inn aber

unter den veränderten UmstSnden irötn der gQn-

stigen Zeiclien von ricin (Icd.mkcn alig< ki>mmen .

— 7, 1.'» '{oV) tx lov TiXolov ((Ji'rjxtjioi) lii'/ciclinet

deu Ort, von dem ans ne ihre Eiuwilligung gcljon*.

Riehtiger Kr.: Is, weil als Standpunkt der Be-

trachtung hier da.s Land gedacht wird: seine

Parallelstelle aus PI, Prot. 314. e nuter V 4, 3

deckt sich völlig mit der unsrigen.

Zfllliehau. P. Weirssnfels.

Max Engelhardt, Die Slannnzciten der latci-

nischen Konjii^'ation wissenscliaftb'di und pfid*-

Ko;:isili iieoninet. Handbuch ffir 1 ,a(eitil<lirWP.

Iterlin, Weidmiimi. lfS*)2. 47 S. l/JO.Äf

Mit der lateinischen K(mjngation hat Verf.

sich flclion seit langem beschäftigt. Seine Schrift

*Die lat. Konjngation nach den Srgebniasen der

l^prachvergleichung dargestellt', Rcrlin, Weidmann

IHST ist manchem Lateinlehrer bekannt und nutz-

briugeud geworden. Doch hafteten ihr verschie-

dene Miugel an. Von diesen hült sich sein neues

Büchlein über die Stammzeiteu der lat Konjnga-

tion frei. Es hat an Zuverlässigkeit im Vergleich

zu der früheren Darstellnug aufseronlentlich ge-

wonnen, und man kann nur wQusdien, dafs es

jedem lAteinlehrer zur Hand sei

Der Voll8tiin(li<rkeit wegen ist auch die erste

und zweite Konjngation mitaufgenommeu, obwohl

die DarBtellni^f, abgesehen von einigen wissen-

schaftlichen Bemerkungen, von der in neueren

Schnlgrammatiken nur wenig abweicht. Das

dritte Kapital ordnet diu i'erfekta und Supina

der dritten Konjugation naeh 6 KUasen des

Präsensstantujes: 1. Präsensstarom «nerweitert

(I. Klasse), 'i- l'rilsensverstiirknng i (2. oder T-

Klasse). 3. l'räsensverstürkuug n (3. oder 2s -Klasse).

4. PrisensvorsÜikui^ «e (4. oder Inkohativ-Klasse).

8. Fübruar. WOCHENSCHRIFT FUß KLA.^SI.SCUE PHlI.Ol,«)(JlE. 1803. No. G.
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5. PrtMm-RediiplikBtMm (5. Klam). 6. PHtoens-

verstfirkung i ((!. oder F-KIii88e\ Die in seinem

friihcri'n Buche aulsenk-ni noch angenoniuiene

U-Kluääe hat Kugelhardt hier mit Ueuht getilgt;

die ln«r au%«flllirten Verl» bilden in der Tbat

keine neue Klaa.se. Nun hissen sich allerdings

die indogermani-scheu Verba iu 10 Klassen scheiden,

nud iM) küDutea auch die lat. Verba der dritteu

Koigngntbn in mdir ab aeeha, swn mindesten in

acht KhisHcu geteilt werdeu. >So fehlen /.um frei-

spiel im I«it. V erba der S-Klasse nicht, wie rwo,

quuet<ft areetso cet., queror (ans * q»u»or)y und

aneb £• do- frfAoj-Klawe ist niebt anvertreten,

sieber in fwtdo, clauJo, euch, percrllo (aus *-i-i>h!o

cfr. clades), frendo, cardo. vielleicht auch iu teudo

und /endo. Trotzdem ist die Secbsteiloug Eugel-

bardts berechtigt und am praktiseben Grfinden

ausreichend. Es verlohnt sich wirklich nicht»

für diese weni<3;en Verba neue Kla>sen iw liiMon.

Doch durften sie, streng genommen, nicht iu der

Weise mit den Qbrigen Verba xnsammengew<nfen

werden, wie Engelhardt es thut. V.^ war besser,

ihrer Eigenart wegen sie aniser der lleihe au den

ächlnlk des Abschuittos, in welchem er sie aaf-

f&brt, ni stellett. Fino finden wir bei ihm in der

T>K]ame. Diese Einreihang wäre berechtigt, wenn

vi»o ans * cidto cntst-iinden ist, wie Osthuff glmiltt.

Wir setsen es richtiger mit Urngmauu ueidKo

gl. aind. mmtoofi. Quaeto, areento, oMenre, inee$ao,

eapeua, Inctugu, queror rechnet E. zn Klasse 1

(nnerweiteder Präseufstamm). Es war hier we-

uigstciui iu eiuer Anmerkung (wie auf 8. 21 bei

meto) ra sagen, dalk diese Verba von Rechts wegen

nieht zn der Klassr |j;i4ioren. Auch claudo, cudo,

-•illo. riiedo, triido, -fiiido erscheinen bei K. in

dicjjer 1. Klasse, obwohl ihm z. B. die Herkunft

von -eello — 'celdo bekannt ist nnd bei tendo ein

Vorbehalt gemacht wird. In (endo ist der Stamm

Im u. K. unzweifelhaft: und wie sich tendo zu gr.

ntpm, SU läfst sich -/endo zn gr. &ttt>w stellen,

vgl. Brugmann, Gmndbrifs IT 9, 1051. Dals fundo

in die N-Klasse gewiesen wird, dagegen läfst sich

iiirlitri einwi-nilen: »lies Wort zeigt so recht, eine

wie weitgehende Propaganda die Nasalieruug der

Pllsenssttmme im Lat gemacht hat, da sie Verba

ergriff, die schon eine anderweitige Verstärkung

erfuhren. .\ber dann inufste aiieh jirf/un lo aus

der 1. Klasse in die .Na^alklasse gewieseu werdeu,

denn die zn Grande liegende W. ist (flied (P^ugel-

hardt S. 11 ijhudU). Und so nineiite nianeher noch

ii):iin li>'^ alliiere Verbuin in eine andere Khisse ver-

setzen oder doch nur mit Vorboliait au der ihm zuge-

iSteUe sehen. Oft genug mnls man sehwan- I

ken, vreleher KbMse man ein Verbvm einülgen soll.

Weim daher bei K. praktische firwSgangen über

theoretische Bedenken siegten, so wollen wir ihn

deshalb nicht tadeln. Er bat wenigstens durch

eb Register am Ende dafBr gesorgt, dafi man
die einzelnen Verba leicht auffindet. Die Hinzu-

fügung der gebräuchlichen urverwandten griechi-

schen und gennauiscbeu Wörter ist hier eine

dankenswerte Zugabe. Die mdsten be^eiogenen
Parallelen durften als sicher feststehend gelten,

natürlich nicht alle. Denn auf diesem (iebiet**,

wo dies diem docet and jeder Tag etwas Neues

bringt, kann man nnr von relativer Siokerhmt

sprechen. So mochten wir z. B. die Herleitnng

des dunklen utor nicht unterschreiben. Wenn
man Bnigmaun, Gruudr. II 2, 1042 folgt, so

g^Srt mor, mior an gr. efiog Sohicksal, Los nnd
mit Recht rar T-Klasse.

Das ganze Material dieses wissenschaftlichen

Iudex läfst sich von Lelireni der oberen Klassen

gelegwitiidi mit Nnlaso verwenden. Die SehBler

nehmen crfahruugsgemaTs solche spracldichen

Parallelen mit grufsem Interesse auf. Vgl. bei-

spielsweise 8. •IJ: laudu 1. VV. Ar/u, duerf, tnclutun,

«iWw, got. hUuma « GehBr, ahd. htiumunt^ nhd.

Leumund, got. /(//«/A ^ 'iehör, ahd. hlosen; nhd.

htH».heii\ ahd. hhlt, nhd. hiHt\ xiJo^, gloria. End-
lich läfst sich die übersichtliche Systematik des

Handbnehs besonders bei den neamlii^ em-
pfohlenen gruppiorenden Bepetitionen mit £rfolg

verwenden.*)

Kolberg. H. Ziemer.

A. Detto und J. Lehmann, Übungsstacke nach
Casar zum Übersetzen ins fjitcniischo fttr die

Mittelstufe tU'r (lynunisitii. In /wi i Ti-ileii. Herliu

lö93. K. üaertncrs Vcrlag»bucbbandlung. 59 u.

58 8. 8« je 0,60 JL

Den neuen Lehrplänen zufolge soUeu in den

mittleren Kla.ssen den Ulier>et'/,nngen ins Latei-

nische Übungsbücher zu (jrunde gelegt werden,

deren Inhalt ridi anCBsBr usddieAt Wie weit

hierbei das grammatische Pensnin und ob es

überhaupt zu beröcksiehtigeii isf, ihirül)er gehen

die Ansichten auseinander, iu den meisten der

vorhandenen LebrbOoher werden bestimmte Ab-

schnitte der Grammatik mit einseinen Kapttdn

des bellnm gallienin in Verbindung gebraelit; in

diesem Falle ht der l.iehrer gezwungen, um der

Lektüre und der Grammatik gerecht SQ wwden,

sieh ziemlidi eng an den im Lehrbache voige-

zeiehneten Plan anzulehnen. Dies bindert und

*) Ais Druckfeidsr Ist naa 8. 15 snCre ani]KetUIeo.
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erschwert jedoch vielfach die freie Bewegung; es

mufs dem Lohrcniicn iihorlnsspti bleiben, sich mit

dem grammntiücbcn l'eu»um uuil mit der bei der

DtmhnabtDe der Regeln m beoWhtenden Reihen-

folge in der Weise abzufinden, die ihm die an-

gemessenste zn sein sohoint. Es dürften deshalb

diejenigen iiu die Lektüre augeHchloftseuen Lehr-

hftcher den Yonng verdienen, in denen der grara-

mutisobe Stoff weni'.'er aufdrin<.'lieli erscheint:

(lani) kann Jus l^llUll^'^^•nch uuuiittelli;ir iiaeli iler

Lektüre einiger Ku{iitel benutzt werden, treibst

wenn in der Ommmalik noeh nieht rUes qrste-

niatisfh ilurcli<;enonunf ii ist; einige Bekanntschaft

mit den Huuptivgeln der Syntax ist ja immerhin

beim Tertianer achon vurauszu»eL/.en. Unter

diesen Oesiehtsponkten sind die vorliegenden

Lehrbücher verfafst, die den Fachgenossen sds

trt'ftliche Hilfsmittel für den l iiterrielit empfohlen

werden können. Der Inhalt des beil. gall. ist

gesebiekt wiedergegeben, das in der Dbersetaang

sich ergebende [>areiii hält sidi -tr-ng an die

Diktion (Tiviuv, il^i- lifiitsL-lie AuMlrm-k ist unge-

messeu, und einige Anmerkungen erleichtern die

Wahl des Ansdracks.

Berlin. A. Keekiey.

GuUelmi Bleientit Aldae comucdia. Kdidit Ca-
rolas Lohmeyer. Lei|nig, Tsabaw. 87 8. 8.

Die im Mittelalter viel gelesene, aber weder

beim Gräcisten Eberhard noch l)ei lingo von Trim-

berg erwähnte t'omuedia von der Aida Alda

it/k der typische Name der ^N'irgo quainvis nnbilis

tarnen plane rei amatoriae inaeia' — hut C Loh-
nieyer naeh sielnii vollständigen Handschriften

und s«ch.s Flurilegieu neu herausgegelien und zwar

in einer ebenso Oborsichtlieheu wie gründlichen

Dnnttellnug, die völlig befriedigt Das 1. Kapitel

band<'lt von (lein Verfi>M'r. |)i< >(T war, wie anch

bei l'abricius zu lesen ist, (»uiieinnis Ulesensis,

nicht, wie der letzte Herausgeber Edelestaud

du Meril meinte, Matthaens Vindoeinenris. Au.s

dem bei Fabricius eitierteu llriefe des Petrus

Bleseuüis an seinen Hrnder Wilhelm orgiebt sich

das Jahr 1170 als üufserste Ureuzo. In den beideu

vorangehenden Jahren war dieser in Sisilien, wo
Wahrseiieinlieb divs Gedicht entstanden ist. uml

zwar, wie das •> Kapiti-I naeliwcist. nicht unmitlcl-

bar ans Mcntmder oder Tereuz, sondern auf einem

Umw^e: nach einer fir/ählnng der neben weisen

Meister, die ihn r-i ms dem Orient stammt,

wohin sie im 1. .lulirliuiidert n. Chr. wohl aus

Oriecheulaud gelangle. Das folgende Kapitel ist

litteraigeaehiehtlieher Art, indem es den Zn-

sammenhang der .\lda mit anderen Gedichten des

Mittelalters bespricht. Darauf fol^jt die Ulier-

sieht der llandschrifteu, der Text und ein wert-

volles Register. Unter dem Texte sieht dae drei-

fache kritische Anmerkung; ob diese Dreiteilaog

be(piem oder nnboc|neni ist, scheint mir allerdings

zweifelhaft. Vielleicht wollte der Herausgeber

seine Leser nieht nnnütig belehren, sonst l^tte

er uns wohl auch über die Nachalmuing Usan*

scher Dichter dos Altertums mehr sagen können.

Nur Vers 600 luhrt er auf Ovid her. VI 82 zu-

rOek (was im Tndex fibergaugen wird). leh erlaabe

mir hier/n bei/iiHteuern, daft V. 151 lam matnra

toro |)Ieiiis adoleverat aonis ans Yeig. Aen. Yll

53 entlehnt ist.

Berlin. H. DraheiB.

AusBiEe ui SeHsehrillM.

Neue .lalirbacber fftr Philologie nnd Päda-
gogik 10.

Erste Abteilang.
s. r.fiT n74. H. Welzhofer setzt, an s. lon

|

anknüpfend, seine Darstelinng der Perserkriege furi i

nnd sdiildert den Kampf bei Tbernopylai. Mit der

Tü/.lliluiii: der Ereif^nisse verbindet er eine Kritik iK-r

An^LilH ii lies llerodot und Diodor, Z.T. auch moderner

Uar-lelluiipn der DegebenbcitcM. — S. 675—678.

M. Wellwauu handelt (Iber mebrere Personen, die

der Geschichte der Medizin im AHertnn ange-

hören: die verschiedenen Träger des Namens Slratoii,

den augeblicbeu Aetlet Sikamius, die Schale de«

Hikesios, die verschiedenen medicbiiscbett Antorcs

Namens Apolltmios, zwei Ar/tc Namens AntipatTOS. —
S. (579 -(>!)!. H. Fuchs Ki'bt ciiu' Darsfollnnp der

Lehre des Krasislratos von der PiitliKia (Voll-

bltttigkeit) and ihren krankhaften Folgcerscheiuungoa.

— S. ß9f - 69!». W. Schmid behandelt ein cpisto-

loirnipiii-iiliis ("linngsstllik auf dem ersten der vnii

Ürunet de l'resle nach Letronnos Lesungen herausge-

gebenen papyri naeh litterarfteichiehtlicben, stilisti'

sehen und ^'rannnatischen Gesichtspunkten. — S.

7üo. F. l'ollc schreibt l'latuii l'rutag. 'Mi b tV laJi

{tkj.aic nokftft; Ii. (irovse ebd. ."553 i: vftTf ioi'tw

ylyt'ftslfat tä rottiöf oiov, und weiter: ijdv iaity fKa-

aioyxa»'€tvt6 S. 701— 709. W. H. Roscher giebt

eine neue Deutung des Volksglaubens von der Schatten-

iosigkcii des Zeus-Abatons aaf dem Lykaion. Die-

selbe erklllro sich weder ans einermetaphorischen Bedes-
i iiiiL' 'l 's W.irtrs ulixioj: iiocli aus der Geltung des Ztif

li'xuioi als eines spezitischcu Liehtguttcs, sundem

einfach ans der Identifiziernng dieses Ortes mit dem

olyinpov, lies von allem Wind, Hegen, Schnee nnd

Schatten freien Gottcrsitzcs. 8. lO'.t— l 12. F. Polio

bebt die Schwierigkeilcn der Fal)el desPhftdrus IIN
liiuius et »hniu» hervor und schlägt vor, SUr Uebopg

derselben V. 1 so zn schreiben: P^der« ad lauium

Af.tupiix riidt siiniiDii. S. 7 1 7"2S. W. Stern*

kupf, Foilsetzung der im I'rogr. Elbcrfcbl 1669 be-

gonnenen bis znm J. 60 darehgeflüuten ehnnralogisehsa
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Revision der älteren Briefe Giceros. Hier werden
die Briefe der Jahre 59 und 58. deren letzte »as
TliessalonicR und Djrradiium gi-s< hricben sind, nach
Zeit und Ort fixiert. S. 728. l'li. Locwc schreibt

0?id Uer. 8, 1U4 finiuu» al not bis Jiruta Troia

ftrüi *aiu der Fene trilll ach! am raetmal daa (nun-

ndkr) wntörte Troja'.

Zweite Alttcilinitf.

S. 505 519. W. En och lian.lclt iniler der Über-

schrift 'Vom Fortschritt in der Erziehung' über die

Bedeutung der antiken Sage forden Unterricht und
die Kr/ichung der Jugend. — S. 5"20— 5.'M. .1. Weis-
weiler beginnt einen Aniaatz ttber 'grammatische und
freie Übangen im btelaisehen Unterrichte mit Back-
sieht auf die I/ehraufgabe des huinaiii<tisrhcii Gym-
nasiums'. — S. 552. F. Sander, Nachtrag zu den

LachmannadieQ Briefen: ein Brief von Jakob GrUnm
an Herta.

Archacological InstitateofAmerica. 13. Jahrea-

bericht. 1891 -1892.
8. 54—66 berichtet Charles Waldstein, der

Piifktor der Anierikftnist;hen 'Sehool for Ciassieal

Studics' in Athen, Ober die Ausgrabaug des Ueraion

in Arges. Eine grobe Menge von FVagmenten myke-
nisclirr, ireoniefrischer uml porto-korinthischer Vasen,

Terrakoltt ii und Hronzen kam zu Ta^c, ferner zahl-

rciehe Hruciistüeke der Metojicn, welche zu Polyklet

in derselben Beziehung stehen, wie die des Parthenon

zu Pheidias. Auf der Westseite des Toinpels wurde
der Marmorkopf einer Göttin, wahrscheinlich der Hera,

aas dam V. Jabrbaadert and von pulyklctischcm

Charakter geAinden: er befindet sich jetist im atheni-

schen Nationalnmsciim. R. tli; — 7<H. ili-richt iilicr

die .\usgrabnngen in Sparta. Die wichtigste Ent-

deckung ist die eines Rnndgebladefl, welches I^vsaniaa

III 12, 9 neben der Skias erwähnt.

The Arcli«eologieaI Joarnal. No. 195.

S. — F. Haverfield, Sonic notahlr

Homaiiii- British Inbcriptioiis, bespricht die Weihiii-

si hrift von Colchester (Arch. Journ. 18!)2, 188), di«:

Uatrca Üllototae des Altars von Binchestcr n. a. —
Besooders aosfllhilicb handelt er aber die Namcnform
des britischen Vdlkes der I}fr<nii/{ hci Tue. Ann. XII '^'2.

Inschriftlich ist einmal Deceaug^ einmal Dee«a und
zweimal Deeeanffi überliefert; denn der letzte Bach-
^tabe dieser letzten Form ist /, nicht l. Die er^fe

Silbe kann sehr wchl die Präposition df sein; dann
ist in Je Ceatigi das schiiefseiidc .« ausgelassen, eine

Annahme, die sich auf andere inscliriftliche Schreibungen

sttttzen kann. Man kann aber aii<li IhcmmjUnnnl)
- als Adjektiv — lesen; dann wilre Tacifus' Form
Jfecangi eine Variante von Deceavgi. Es bleibt also

zweiüBlbaft, ob das Volk Deetangi oder Oeangi hieb.

Es wohnte wohl 'in der fhesbire-Kcke von Xord-Wabs'.
— S. 234—257. Bunnell Lewis, The Antiquities of

Pola aod Aquilcia. Die bedententlsten römischen Monu-
mente von Pola, der Tempel der Roma und des

Angnstus, die Porta aurea de^ Serjjius und das Amphi-
theater wenlen liesehriebcn. — S. 258—262. Prccentor

Venablcs berichtet Uber die Entdeckung einer römischen

ViUa auf den OroetweU FleMs bei Lincoln.

Zeitschrift fllr die österreichischen Gym-
nasien. XLIll 11. (November 1892.)

S. 977—979. A. Pollaschek, Vielhabcri in

libros Pscudocaesarianos adiiotationcs eri-

ticae, III. JJfUum A/neum. (Scblufs.) S. Woch.
1892 Mo. 37 8. 1016. — 8.979 f. A. 8chmidt.
Zu Livins: XXVIII IH, 10 ist nach 'OiumixinKr und

25, 13 vor roinmitltuent nicht sondern se zu

schreiben; XXX 7, 3 fooo counnuuiio; XXXVII 35, 5

tnmtUum für trandr« . . tum\ XXVU 85, 13 «nOra
edietum.

ItoMMiMu-VeneiehMii »UM. Moiltoi.

.Vpollonios de Rhodcs, I^s .\rgoiiauliques,

traduct. iriuif. per d«la VUle de Mirmout: Claasr. IV 9

S. 392-397. Ä. C. Sfaton wünscht an vielen Stellen cin-

zelues anders, kann alier das Werk als Ganzes nur loben.

Aristoteles, Der Athenerstaat, deutsch, von Äi.

Erdmam: ZöG-Ü^W 985-989. Die Übersetning

steht der Polauds nach, doch bab^ die Beignbeo

selbständigen Wert. V. 'J'/iuimi-r.

Buck, C. D., Der Vokalismus der oskischen

Sprache: ZöG.AS,]] S. !>r>6-0f>9. '£jae gans her>

vorragende Leistung.' /•). Slolc.

Clioriciana Miltiadis oratio primuni cdita a Ii.

Foeratero: AphU. 26 S. 408 f. Die Sorgfalt und das

Geschick des Heransgebers bat schon frtther nach Ge-

bühr anerkannt h'd. Kurt::.

Cicero, Briefe C.
's her. von F. Ah/: ZöG. 43, II

S. 905 f. Vorzllglicbe Answabl. .1. Koraitzer.

Cicßnin et ses aiiiis par ff. Jioisaifr, ausgcw.

Abschnitte her. von (i. //(inin/il: ZöG. 43, II S. 992-

0fi4. Mit der Auswahl kann man sich einverstanden

erklären, die sachlichen Erliateruugon aber verraten

Flucht igk ei t, ja Unwissenheit. A. Korniteer.

Ci .'ilarn, L., 11 |iroblcina della libertii di v<di re iiella

tilusüfia Uei Grcci: DLZ. 52 S. 1676. Sichere Methode,

selbständiges Urteil. Stdde.
('ni>*iiiv, (),, Fiitersneliungen zu dm Mimiainben

des llcruiKla-: /f/.Z. 5-2 S. 1ij81. Uiidasseiide Bc-

leseiilieit, si liarfsinnige Kombination. //. I^lelK.

Demosthencs' Staatsredcn, erklärt von Jiöaiger.

I: Würlt. Korr.l/ti 8.816. Sorgfältig. Mtfler.

Dubüis, M., Examen de la geo!;raphie de "^iiaUun:

Zier. 5 1 S. 457-46 1 . Eine neue Auffassung von aktueller

Bedeutung, fi. Anerbarh.
EvQtn l^ov Mr^^urt. ^liSf^t»)Xf FnÖQyKx; M.

2:uxo{>(>iafOi: lii>l,\V. :>! S. 1608. Verf.^ ist den

Schwierigkeiten iii' lit -anz gewachsen. WirklAii

A. Gerber und A. Grccf, I/ixicon Tacitcum.

VIII und IX od. A Grerß yphJt. 26 S. 409 f. Grobe
Vorsicht und Beherrschung des Stofli» leichnen das

Werk aus. Fd, Wolf.
Graf, E., Rhythmus und Metmm: BphW. 51

S. 1 ti 10 1 1 . Dankenswerter Versuch einer Geschichte

dieser Begriffe, aber ni< lit ausführlich genug. lli inrirJi

UciiiKiuiiii.

Graf, K., Pindars logaödische Strophen: Zil^i. 43, 1 I

S. 990 I. Ein wertvoller Beitrag zur Frage der pin-

dariscben Technik. //. Junuhi.
Greek ,L]yric Poetry . . . by C & Farurll:

NpbR. 36 8. 405-408. Es ist nur zu «ODsehen,
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dftfs recht vide lich dieaea trcMichen Hilfrmittels

bedienen. 7. Sit:ler.

Tiarnack, Ail., Die griech. ÜbeneliaBg des Apulo-

ui tii US Tcrttillians. Medi/.inisdiea MS i0F ftItL'stoii

Kirchcugescliicütu: LC. 1785 f. Der 2. Abschnitt

bringrt wertvolle Beltrige zar Ocscbfehle der Medixin.

ITnrf nianii, P., De ranoiin dcccm (iratoriiin

:

iy/»y<ir. 51 S. ItiOlt-ltJll. Die Kritik ilis Verf. ist

obcrtlitclilich und uiiverc« lit. l.'O/iold Cohn.

Uatzidakis, N, Htqi tot yhaGatxov ^^ir'i*atog

iy 'RXltidt: Bpl, W. h\ S. 1624-1626. Verf. hat sich

um das Vcrstiindiiis des Neugriechischen yerdienste

erworbcu. Fr. iStuU.

Hanry, J., Procopiana: liph W. 51 S. 1611-1612.

Scharfsinnig. K. Kriiinl-urli, r.

II fron das Miniiambi U.

S. 16S2. Die Aussiabc hat zwar neben dein Meister-

werke IJüi Iielcrs cinoii s< liwcn'n Stanil, hat aber den

Text niclit uncrliülilicli ,i;cR»rdert. //. Piffif.

Homer, The Ilumoiir of II. l>v .S. Hutlir:

ClasBr. VI 9 S. 398 L Wird von U. C. W. W'arr ab-

gelehnt.

Keller, l)., Late in. Vulk-elvniologie: TAwr. VI 0

8. 408-410. Mul» mit öurgfalt gelesen, mit Vorsicht

benntzt «erden. //. Neftlethip

Lcvison, II., Fast! iTiH torii: Her, bl 8. 46'2.

Ntltzliihe Übcrsidif. J{. Cuijual.

Maai's, E., Aratca: iV. Jahrb,/. PI,U. 147 S. H7.

Höchst anorkennendo Mitteilnngen aas dorn Jubalt und
Hervorhebung dnlger abweichender AnffassnnKca. F.

Stuemihl.

Haycr, A., ('Lungen des lateinischen Stils tUr

mittlere Klassen: Württ Korr 7/8 S. 817-321. Wohl-
geeignet. Sclitiinauu.

Mcusel, II., I,<'\iit)n Ca» sarianiim. \ul. II läse.

VIII, IX: X„(i. 43. 11 S. 104 I f. Dio Hefte wetteifern

an Akribie mit ihren Vorgangern. .Iy. l'nimmer.

Middloton, J. H., Tho rcmaius of ancieut Kome:
Ath,,i. {401 S. 925-927. Das bosto Handbuch filr

dtusou licgensland. R. /»
MOller, Heinrich Dietrich, Histori«cb-mytlio-

lot'isclic riilerMiclinnfiiti: A^. f.o S. ISd-J lsol. Dii-

1. ili( s<f bi'iileii l't)t«i-^iii liiiiiL'en fonleri litin'hwi-i; zu

Witli i-prurli auf, »lir 'J. isi ltuIs an(;cIout. (V.

>iettciui, 1'']., Du Ten iilio cinsiine foiitibiis: liic.

t/c Vintlr. publ. eii /Jflif -jni .!,>. i; S. 4l.'t.42ü. Der
\>i f. wird seinen Naclifoli.^ i n nur l iiu- i;eriagc jNacll-

Ittno übrig gebissen haben. Ii Tltomn»,

Overbeck, J., Geschichte der griecbimbcn flastlk:

l!j.],\V h\ S. I(;-21.1(;-.>4. Das linzi^;.' alten' Werk,
welciie^ mit den .Vusitiabuiifien Seiiritt gehalten l>at. Sittl.

Passy, I',, Ktudc surles changements |dion^tii|ues:

Itry. .51 S. 4ml> .|.S7. Den rotnauisclioii Toll bespricht

aublührlieh F.. /iomri,:.

l'indar, 'l'lie Ktinnian (t<les ed. by J. B. Jittrif.

Clanr. VI 9 S. a»b f. Ii'. H. IJunlie bat an dem
Kommentar manrherlei, anch rrinzl|iie11es aasznsetzen,

bchoniliTs auf uu triM lirni (iriii<!f.

I'latuni.s Theaetetum rec. AI. W'vliliah, ed. II:

C7<i«fr. VIS S. 391 f. J. A<hm bespricht einzelne

Stellen der An-'/alie.

riaiiti. T. M., (Äimoediae. K.-e. //. liUtrlteiMti.

Tomi IV fosc. HI. rcraa od. Fr, Schoett: ßphW, 51

S. liiU ]i;i!). Trotz mancher Ausslellungeo enthUt

die Auügabe viel Lobenswertes. F, SkuUeh,
Plantus, Persa od. F. Sehoelt: Clattr. VI 9

S. ;50;»-4(i2. Nirlit eine eJUlo afi.r.i de- f'i i-;i

Uitschl, 6ondcni ein ueuet» Werk. Auf ein/eluc Stdieu

wird eingegangen. E. A. SoMnfm^fin.
I'hitarchi Moralia, rec. lii-nianhikiK, IV: l'rr.b\

S. 4G1 f. Knthfilt wichtige Verbesserungen. K
liaiulat.

Rcitxcnstcin, It., Inedita poetarom Graeconro

fragmcnta. II: liphW. 51 S. 1605-1607. Rcichhalti^'c

Gelcgcnheitssi in itt. A'i/</. JVpi>iitnlli'r.

Schwarte, De nomerorum asu Euripidco

capita aelecta H: BphW. 51 S. 1608-1609. Referat

von WtckUin.

Sophokles 1. Aius ed. J. JJolul/, 2. l'Uiluktei

her. von J. Rappoltl: ZöG. 43, 1 1 S. 981 f. 1. Ver-

fehlt. 2. Geilieg«>n. //. St. Sedlmai/er.

Sophokles, Die Miidchcn vun frachls oder das

Problem des Knlenjilüeks. 1' hersetzt und mit erklären-

der Einleitung versehen von Jacob Oeri: Nphli. 26

S. 401-405. Wir kOnnen die Übersetzung einem

grüfseren Leserkreise nielit <Tir.ifrldeii.

Ste^mann, Lat. Schulgramuiiritik, 5. AuH. : WüriL

Korr. 7/8 S. 3 1 1-3 1 5. Mtlittr bewundert die Formu-
lieruii'^s'jalie, einpfii ldt aber auch dieser Gr. drinucnil die

lleaelitung der A'* ) /i selieii Üefurnisi liriftrii zur Satzleiire,

Thukydide-, The til'tii imok ed. by < \ h' (ir'ivm:

CUutr. VI 9 8. 3Ö9 f. Stiebt wiä«euscbaftUcb genug.

E. C MarehanL
Ulilij;, G., 1. Die Linlieits-rliule niil l.iteiülosem

Unterbau. 2. Die neuen Stiindeiiplaae der (i^mnasien

in Prenfiien, Bayern ctc : BphW.bX 8. 1626-1627.

Inhaltanu'abe von (
'. .Wilde.

\Vei:»'el, I"l., t^naestiones de vetustioruni poel.

olcgiac. tiraee. sernione: ZoG. A'i, 11 S. 990. Der

gröfste Vorzug der Schrift besteht iu dem strengen

Einhalten einer historischen Methode der Forschung.

H. .hiKiihd.

Wesener, Paradigmen zur griechischen i'unnen-

Ichrc: W^rtt. Korr. 7/8 8. 310. Infolge der merk-

wiirdiu'eii Ver;in leriiii^'en in der l'L Anfl. von Kochs

(irannnalik rinstwi ilen .lufs beste zu emid'eiüen. //.

Xennjihon, Auswahl aus den Selirillen X.'s von

It V. Lhnliier: ZöG. 43, 11 S. 9«3.yb:). Wird VOB

K. Wotk« für den Schulgcbrauch warm empfohlen.

MitteiUBg.

WinelcelBUiisfest der areliiologisehea Oeialleehaft

zu Berlin. Schiurs.

Zum Schlafs sprach Herr Puchsteiu Uber Braml'

{if'jl lltitti) c.

Seit den Ausgrabungen auf der Akropolis von

Pergamou »ind fOr uns in Berlin die kolossalen

Brandopfcrnltärc, die im Altertum den bedeutenderen

Göttern errichtet wurden, von ^'aiiz besonderem In-

teresse. Ks war bei ilieseu Ausgrabungen das erste

Mal, dafs ans in den Gigantomachierelieis mit den

Sockel- und Tlekrönuniisu'Iiedern, in den zahlreichen

Rosten eines kleineren Frics<!8, ferner in den Säulen,

Arcbitravcn und Gesimsen, endlich in dem noch an
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Ort und Stelle vorhanden«« Fnndanent ein arngtebiges

Mati-rial ImscluTt wiinlc, das iininiltelhar zur ['i t<T-

suiluinf; des Problems, wie ein so >,'io(scr Altar kon-

struiert gewesen sei, zmng inul «liircli >>eine Fülle

eine udiere Litaang versprach. Sie wissen, in welcher

Weise R. Botin hiernach den por^ameniseheii Altar

«iederliergcstellt hat und wie der eine Teil M'iiirr

Reltonetnüitiou durch die Ordnung und Znsaronien-

ftgnng d«r Oigantomaehiereliefs nnHitrSgll^h bestätigt

nnd auf »-ine feste (irun<Il.i';e gestellt Wdr.len \<l.'i

In einen Unterbau von laiiL'lirlier, fast i|iiailrater

Gestalt, der ringsam mit der Darstellung des («iganten-

kampfes verziert war. schnitt an der Westseite eine

breite Treppe ein; die 24 Stufen dieser Treppe fahrten

zu der I'latef«irni oben auf dem zicnilii li lidln ii Unter-

bau. Dabei ist za beachten, dafs die Platefurm, wenn

man von den lieiden durch die Treppenwangen pebil-

di tci) Viirsprllnifcii al>sii'tir, liiii. h ila'- i'.iii^i lnii'iden

der Treppe eine viel liinglichere Gestull erhielt, als

wie sie der ganze llnlerbau im Ornndrifs lM»itzt.

Diese IfinKÜche Plafeforni war nun, wie Bolm an-

nimmt, ringsum von einer Sauluiilialle und dem kluim n

acti inni n zu gekehrten Friese mit den Darstellungen

aas der Telephosaage eingrfafst und trag in ihrer

Milte aaf einer dnrrh Stufen zugringlichen Krepis

den eigentlichen Opferaltar. Dessen Lage nnd (le-

stalt genaacr zu beslimmon, haben die Funde von

PergavMHi keinen Anhalt geboten.

(tliwohl in ilcni li lzten seit <ler Kntdciknng dos

pcrLMUi» sitsi lu i) Allai-s verflossenen Decennium auf

grie< liiM liem Itoden mehrere Brandopferoltaro von an-

ndiulicher Grübe aoigegnben worden sind, ist doch
keiner davon mit dem pergamenischen za verglHHien.

Nirgends liat nun A ii/ridicn d.ifiir lu incrkt, dal's die

Altarbauteil in Ulyiiipiu oder auf Delos oder in Orojios,

Epiidaurofl, MegiJopolia nnd anderwürts elwnso reich

mit Bildwerk und arcbttelctonisrlicm Schmuck aus-

gestattet gewesen seien. Sie sind allerdings sämtlich,

vermutlich schon seit altchristlicher Zeit, so wlir zer-

stört, dnfs die wenigen Reste davon niemanden zu

einer genaueren Untersuchung verlocken konnten. Ks

haln'n daher diese ncuci-eii Fnmlc bisher nichts Wesent-

licbes zuui bosacreu Verständnis dos pergameiiischcn

Ailarbanes oder ttberhanivt zum Verständnis der grofscn

Brandopfcrall.irf licim'traL'cn.

.\uch das, was ich Ihnen licute mitteilen vill, ist,

wie Sic sehen werden, nicht dazu geeignet, <ler von

Bohn angenommenen Vereinigung von Unterbau,

Säulenhalle und Opferaltar eine Stütze zu bieten.

Aber es wiril in Ihnen eine Vorstellung von einer

bestimmten Gattung kolossaler ßraudopfcraltilre her

vomifon IcSnnen nnd ihnen dann die besonderen

KiL'> ntiinilii likelten des pergamenischen in bdlerem

Lichte erscheinen lassen.

Von den Altären, die noch in (irofsgriechenland

und auf Si< i!ien erhalten sind, hatte schon hlnjist der

in Syrakus, der im 3. .lahrh. v. Clir. von Ilieron II.

gelinnt woni<-n ist, die Augen auf sich gezogen; er

Ist sowohl durch seine Gröfse als durch seine Er-

haltung vor allen anderen aaagezeicbnet. Nachdem
ein Teil d«von in Jahr» 1839 von Serradlfalco firei-

') VkI. den Omndrlh im AnküA Jahrh. III 188a 100.
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gelegt nnd danach eine Rekonstrnktion des Ganxen
versucht worilen war-), hat sjifiterhin ravallari die

Ansurabung auf den ganzen Umfang des Allars aus-

gedehnt und eine neue .Aufnahme seiner Ucste in der

aueftthrlichcn, gemeinsam mit Holm verfal'sten Topo-
üraphio von Syrakus veröffentlicht. Ich selbst habe
den .•\ltar im vcriianireneii Frlllijahr in (iemeinscliaft

mit K. Koldcwcy besichtigen können und zwar auf
einer Rciso, die wir, dank der Hilfe, die nns einer-

seits Se. K\c. der jinnifs. Knltiisniini^tcr. :iii<!cii rscita

der lliiuiburtrer .Viclnickten und Ingeiiicurvereiu uud
der Verein für Kunst und Wisvonsehaft in Hambarg
gewilhile, bis zur Erreichung bestimmter, von uns in«

.•\uge gefafster Ziele ausdehnen konnten. Es würde
dem Anteile, den Koldewey an dieser ganz neuen
Unlersuchung des syrakosaiiischen Altars nnd im alK
gemeinen an iler üntersnchiing der antiken KoIosBal-

altäre gehabt hat, besser cntsprcclicn, wcini er selbst

an ilicscr Stelle «larUbcr berichtete. I/nder hat er
die lliniadung unseres Vorstandes, >mn WlnekelRMumS'
feste na. li Berlin ZU komni"i<. Irlmt und uns nur
seine y.eirlinnngen zur Verlnuniu ni^iellt, indem tr

mir deren Erliinlerung überliefs.

Bei den antiken Schriftstellern wird uns von den
Altar des Hieron in Syrnkns nnr erzHhlt, dafs er ein

Stadion lang gewesen sei ')- Die Keste ".elbst zeiiren,

dafs er in seinem Unterbau teils aus dem Felsen ge-

schnitten, so besonders In dem nördlichsten Ab-
sclmitt, ti ils mit Quadern auf'^'cbaut war. Das fast

ganz au-, (jtna ii rn erbaute südlichste Emie ist bis

unf K<-i'in;,'e I lierhieibsel der nnterstcn Schichten ver-

schwunden; aber diese genfigen, nm die ursprllngliche

Ansdchnnng den Altars ftenan zn bestimmen: sie be-

tr.iet der I.iiii'p;e nach von N, n;i< li S. in di r untei-ieii

btufe gcmcsscu rund 2UU m, diu ganze Breite vtwa.s

mehr als davon, ca. ii m. Die Oberflftehe scheint

hei den früheren Ausgrabungi'n nie völlig' nes.inbert

worden zu sein. Sie ist lieutzutaue mit Humus be-

deckt und meistens so dirlit mit Gras bewachsen,

dab sich grofso I^ien des Bauwerks nicht genügend
beobachten lassen.

Wie die wesentlichen Teile des Grundrisses lic-

schaffen waren, ist am Nordcudc voUkomiucu deutlich.

Hier wird dorch einen Rtlcksprung des noch l'/s m
hocli anstellenden Kernes uud der zwei den fianzen

Itan rin;;s iiinzielienden Stufen der Altar sichtlich iu

zwei Teile geschieden; davon ist di r Östliche bedca-
tend breiter un«l um den geringen Vorspruni; lilnger

als der westliche Diese Teilung ist durcli tieii ganzen

Bau bis znin Sndeinie zu verfolgen; sie wird thoils

durch die Fulskantc, teils durch eine den Fels er-

setzende Maner bewirkt, die genan in der Flocht des

XOr-jirnnges an dir Xorilsinti' lic(.'cn. Ich lieti iie

dies ausdriii klii Ii, da in Cavallaris Aufnahme der

Vors]irung nnd die Teilungsmauer unrichtig ausoin-

andrr gerückt worden sind. Bleibon wir /nnachst bei

dem breiteren östlichen Teile des .\ltars stehen, so

zeigt er nicht weit von dem Nordende, wo er, wie

icii schon sagte, aus dem natürlichen Fels gearbeitet

Serradilhleo, AnHdt. di Skma JV Ut. IM. Taf.
XXIV.
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ist, einen silir.igcii. tjrabcriartigcu Eiiiscliiiitt. Das

bt für den Altarbiiu UDwesentlich. Der ürabea rührt

entweder Ton einer Mlteren, tot dem Alttr hier be-

limlliohi ii Anlas»' bor oder, was vielli'ielit noch an-

nehmbarer ist, von iliT s<lil('(liten IJescliaffenheit des

OestelN gerade an dieser Stelle; man wiril eine zer-

rissene und brüeliiKc Felspartie durch massiven

Qnaderbau ersetzt haben. Sobahl der Felskcrn zu

Ende fii'iir, bemerkt man weiter nach Süden zu eine

grofse Aozftiil von dünnen, untereinander parallelen

niid qaer von W. nach O. Iitnfenden MaoerzQKen.

Darin sind zweifellos die unteren Sebiohten eines

Bostel zu erkennen, auf dem steinerue Fufsboden-

platten lagen. Ein gleielier Rost ist wahrscheinlich

auch auf iler nördlielisten. aus dem Fids Kcscbniftonen

uuil jetzt mit Humus bedeckten I^irtie zu ergänzen.

Denn ihre oberflilchc licRt zu tief, als dafs sie un-

geföhr für das Niveaa des ehemaligen FoTslMdeaB

gelialten werden ItAnnte.

Wenden wir uns jetzt zu dem westlichen schmä-

leren nnd etwas kürzeren Teil des Altara, so ist erst

dtireh Cavallaris Ausgrab-'.ngen festRestellt worden,

dafs an seinen» Nordende ein KinjL'anu hiL'. DicM-r

Eingang ist so angelegt, dais er in den lim ein-

schneidet nnd links, d h. nftrdlicb, nar dne Khmale
WauL'e stehen Moilit. Sinveit er das gleidie Kiveou

mit den» Erdboden vor der Westfront des AHars he-

hllt, sinil die prufsen Stufen einwitris li<mmgezogen.

Dann fuhren einifie Trepitcnstnfen zu dem Thor, dess<-n

Starz von Karyatiden petrafien wurde, und dohintcr

in einen Raum, vnn dem au- ii.n h Siiiicti zu zwischen

der änlseren Mauer un der Westfront und der Fels-

wand des Östlichen Altarteiles eine lange Rampe
hinanf<tei;;t. Die nrs)inliii.'lirhe Länge und II<die der

Klimpe lal^t sieii \\ei;en der Zerstörung der ()l»ertlarlie

nicht mehr uenan iM stimmen. Einige wi iler iuir<ilich

iH'tindliche Iteste iieweisen, dafs der vordere Teil des

Alturs, zu <lein man von der Kampe aus gelangte,

einen Platteufufsboden besafs, der von dnem aus

Quadern gebauten Kost getragen wnrdc.

Was uuu ilas Südendc tics Altars betrifft, so er-

wsrtet man hier der Symmetrie wegen dieselbe An-

hige wie im Morden: einen Eingang und von dem
Kingnng ans eine Rampe. So will alierdings Oavallnri

den Altar nicht ergrinzen; die SW. -Kcke «ei viel

mehr rechtwinklig abgeschnitten und in dem so ont

standcnen Rannte stehe ein 'Cippns*, d. h. etwa das

Postament einer Sl;itiie'). Aber der noch in sitn

befindliche Steinbluck, den er als Cippus bezeicbnel,

ist weiter nichts als eine Quader von der r. Srite

des Eingangs. Ihr gegenttber ist auch die 1. äcite

des Eingangs nnd zwar in etwas grüfserer Ausdeh-

nung vorlianden. Man kann •'ii h über die Itedeutung

dieser Quadern und Felsbearbeitungcn gar niclii

tauschen, da ihr Abstand tnmeinander und ihre

KnffornnnLr vnn der SW. - Ecke des Altars v<dl-

kommeu mit den enl^^preclienden Malsen des Eingangs

am Nordondo Obereinstimmen. Wir sind daher aber-

V» F. S. ( ';iv;ill;(ii e \. Ilidm. Tii}>ii'ir<ifhi iiri hnfhfi'xa

lU Su(/(i(vi. l'u iiiiii l^-"*-!. ."üKiÜ. |iriit-rhc HiMrlnitnuir

Ton B. JiiiuUH (/'IC .S7fi(// Syruktu im Allulum. ütrafs-

hnrg 18H7}m I

zeugt, dafs die Wcstfnmt u OiiHi beiden Enden sym-

metrisch gebaut war.

Das Bild, das wir durch diese üntersaebnng vom
Grundrifs des syrakusanisehen .A.ltars gewonnen haben,

ist folgendes: vor einem massiven, aufserordcntlich

langgestreckten, bankfonnigen Körper liegt westlieh

ein zweiter kleinerer, aber ebenfalls massiver Körper,

der an den äufscrsten ?'.ndcn der Wcstfl-ont je einen

Eingang und dahinter eine ant das obere chaussee-

förmige PUmum führende Rampe hatte. Von der

Anssefamtickang dieser beiden Körper sind bisher nur

wenige hier erw.ilinenswerte Stücke gefunden worden,

n;lndich ein paar ülöclte eines gröfseren und eines

kleineren doriseheu Gesimses; nach ihrer gehOrea

die gröfseren zu dem ßstlichen nn<! die kleineren sa

dem westlichen Altarteil. line Malse lusseu darauf

schliefsen, dafs der östliche Teil seiner grObSMu
Breit« und Länge entsprechend auch höher gewesen

sei als der westliche. Eni dorischer FVies hat aba
aller Wahrsrlieinli. liki it narli zusammen mit dflO Ge-

simse beide Körper bekrönt; beide siud anch outen

Aber den Stufen einbeitüch von «biem profiHertea

Sockel umscbnOrf. Auf den Wandflärben unferball)

des Frieses war in Stuck eine Qiiadereintcilung nadi-

Rcabmt. Von Baugliederu endlich, die Ober dem Ge-

sims gesesBeB nnd der Säulenhalle des pcrgamenischen

Altars entsprochen haben könnten, ist bisher nichts

zu Tage gekommen; da dii' Oberseite des kleinen Ge-

simses mit Estrich Überzogen ist, scheint es geradezu

ansgeschkwsen ta sdn, dafs darOber noch andere Werk-
stücke Lielegen haben sollten,

Dies ganze, zunächst zii inlicii tote IJild des syra-

kusanisehen .\llars gewinnt einiges Leben, wenn wir

uns dabei der Beschreibung erinnern, die Pausanias

von dem grofsen Brandopferaltar des Zeus in Olympia

nia«ht^). I'ausanias unterscheidet an diesem .Vltare

zwei Teile, einen ersten, niedrige» Absatz, die sog.

TTQÜifveK, und dnen darflher Hegenden hAheren, der

die .'\sche von Opfi-i-tieren entli.'llt nnil /.. T. aas

Asche besteht. .\uf die 7JiQÖt>vnn; fuhren von zwei

Seiten — oder den griechischen Text geosaer wieder-

gegeben: von jeder der beiden Seiten — steinerne

Stufen, wahrenii die auf lien zweiten Absatz fillirende»

Stufen in iler Asche angelegt sind. Weim ein ()i<fer

statt tindct, werden die Upfertiere auf der Prothysis

geschlachtet nnd die för den Gott heranmesritnittenen

Schenkel auf <len höheren Teil mit ili r A-rhe trc-

tragen uu<l hier verbrannt. Zweifellos werden diese

an und Kr sicli zu einer Rekonstmfction des SSeus-

altares niiht ausreichenden .^ug.ihen des Pausanias

treffenil durch die ituine in Syrakus illustriert und erhalt

andererseits die Anlage der Ruine selbst durch Pausa-

nias Worte eine vollst&ndigo Erklärung. Bei dem
Altar des lüeron erkennen wir jetzt deutlich in den
nicd<'ien Vorbau eine lanite I'r(iih\sis, sozusagen eine

Schlachtbank, die zwei Aui'günge hat, und dahinter

in dem höheren nnd breiteren KOrper den gewaltigen

rnterbau fflr den Ojtferhcrd und für die Asche der

verbrannten Flei^chslüeke ; wir können unbedenklich

diesen Teil des Altars mit dem griechis< Inn Ausdruck

ih/fUiif oder vielleicht treffender als ^x^f ^

I •) Pansarias V la, 8.
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zi'iclinen. Diu ganze Anlage des syrakusanisohcn

Altars wicHlcrholt also in ungeheuren Dimensionen

das, was der cinfaclihtc Oprerplal«, wie z. B. der

kUr/.lic'li in Atlieii rntdückte der Aphrodite ilegemono.

2U enthalten pflegt: den Steinklutz für das'Opfer-

feaer nnd davor eiiion Auftritt f&r dos Sdilachton

des geweihten Tieres. Die VergrOfsemog einer solchen

Opferst.ltte konnte Ja dor TItat ilcr Tliiuplsache nacli

nur in einer KicbtOttg statttiudeo. Demi wenn an

grufsen Fetten, wie es tn Sjmilcm Toriiani, 450 Stiere

K(!o]ifort"), d. h. auf der Protliy^is fxcschlnrlitrt nnd

von liier die Schenkel der samilicljen Tivix zum Ver-

brennen auf den lodernden Herd gelegt «erden sollten,

gebrauchte mnn einen Bau, der einem AuCwist xahl-

reirtaen (>]>lri |m rsonal gicirbzeitig das Betreten der
Prothy-is iiml ilic Aniniliening an die Ksiliära «c-

stattete. Dabei konnte die Schlachtbank einen ge-

ringeren Umfiing haben als der Unterbau des Herdes,

da auf ili'in Ilerilo dii- Asche licL'cii Miel) und zur

Khre des Gottes und der Kultstutte von Jalir zu

Jahr anwachsen sollte.

Ist so durch die Kombination der Ileschix'ibung

dos olympisclicn Altars mit den ilestcn des syraku-

sanisihen das Prinzip für die Anla^'c von kolossalen

Drandopferaltärcn richtig erschlossen, so ßtUt es nicht

schwer, auch in anderen, noch so schlecht erhaltenen

Ruinen weitere Ikisiijeli de->tll)en Tyiuis wiederzu-

erkennen. In Olympia selbst wollen sich freilich die

alterttaUdien, bei den «tontsehen Ansgrabnngen auf-

gedeckten Fnuhniente, die man auf den /eiisaltar

bezieht, einer Rdtonstmktion wie sie dnreh den Altar

des Hieroo vorgeschrielKn wird, nicht fügen. Aber
offenbar ist der Altar, den Pan^^anias in Olympia
sah und beschrieb, schon frühzeitig /erstürt wurden,

and das, was uns erhalten geblieben ist, rOhrt von

einem iUteren, viclleidit nicht nach demsidben Typus
errichteten Altarban her. Nebenbei erwfthne ich, dafs

der angeblich ein Stadion lange Altar in Purion wegen

dieses Mafscs nnd nach Münzen des 4 . Jahrh. v. Chr.,

die in perspektivischer Ansicht einen langen Altar

der g»'wö!inlichen Form zeigen, ebenso beschaffen ge-

wesen sein niufs wie der syrakusauische. Sehr lang unil

dabei vcrhältnisuiäfsig schmal sind aber ferner auch

alle die groben Altäre, die in Paestum, Girgenti und
Selinns vor einigen Tempeln liegen nnd eben den in

diesen Tera]>c!n verehrten Gottheiten geweilit waren.

Von besonderer Wichtigkeit scheint darunter ein sehr

niedriger, noch rings vom Dflnensande eingehoUier

ILiu v<ir dem merkwürdigen Hekatetein]iel zu sein,

ik'ii jiiiij-i rufniiijo in der Nekropoie von Selinunt,

iM'i (i;i.L.'-:< I II I titdeokt iiat. Deon ItStX ist mi'iglirher-

weise die Ober 16 m lange und etwa 3 m breite

Esehira no^h ziemNeh unversehrt erhalten '). Hoffcnt

lieh ver-rliaffen uns darüber die Austrrabiinuen, die

an diesem Punkte von den Uorreu äalinas und Pa-

tricolo beabsichtigt werden, bald vSDige Klarheit.

Von den anderen Alt in n auf Sicilieu will ich heute

besonders den vor dem sog. Tempel der Juno I.ucina

in (iirgenti nennen. Trotz der tief hinabreichenden

Zerstömng des Baues erkennt man doch noch deut-

«) Diodor XI 72.

V Notixie degli «cad liS«(>, IM.

lieh die mächtigen, noch lieiitziitage von A^clle und

Knochen umgebenen Fundamente der Kseliära und

davor in ganzer Länge die Kcste der Prothysis; es

es sind sogar noch einige von den Stufen, die von

Westen lier zur Schlachtbank hinaufführten, in situ

vorhanden. Die AnUge dieses Aufgangs zur l'ro'

thysis weicht von der bei dem syraknsanischen Altare

ab. Hier zieht sich näinticli vnr <ler t^anzen Front

des Altars eine rechts und links nur von schmalen

Wangen eingcfafste Treppe hin, die nicht wenige

Stufen gehabt zu haben scheint. Man braucht an

«Uesen Stufen bei dem Gedanken daran, dal's die

Opfertiorc auf die Prothysis geleitet werden mufsten,

keinen Anstois zn nehmen. Denn es wird uns n-
ftnig einmal von einem Altar in Patrae Ubertiefert,

dafs l)ei den grofson Opfern die Stufen mit Knie be-

schüttet und dadurch in eine llainpo verwandelt

wurden.

Kndlich erwähne ich noch einen grOfscreii .\ltftr

auf der .\kroi>olis von Selinunt. der seitwärts neben

der kleinen mit T) bezeichneten .\iiieula liegt. Wfthrend

alle anderen Altarbautcn, sowohl die vor den Tempeln

als auch die beiden isoliert gelegenen in Syrakus und
in Pergamon so orientiert sind, dafs die Prutliysia

vou Westen her zugänglich ist und die Kschära sich

östlich hinter der ProthTsis erhebt, ist hier die Orien-

tierung auffälligerweise iionlslldiieli : .\ufgang nnd Pro-

thysis befanden sich im Norden und der üpfcrhcrd

im Süden.

Diese Beisjtielc mAgen gcnOgen, um Ihnen einen

bestimmten Typus von architektonischen Brandopfcr-

altilrcn zu veranschaulichen. Es mag Zidall oder

auch westgriecbische £igentamlicbkcit sein, dafs sie

sSmtlich sehr einftich ansgestattet sind und eines

ii ti lM r. ii künstlerischen Schmttckes imsiIm liri'U. Als

die Hauptsache galt an ihnen gcwils die .\^' heninengc

auf der Eschära nnd das hierin sichtbare Zen<:nis für

die opferwillige Vcrdirnnt; <1'T Gottheit. Auch bei

dem pergauieuischt n .Vltar huitc es kaum der aus-

drHcklichen Angabe des Pausanias'*) bedurft, um /.u

der Überzeugung xv gelangen, dafs bier ebenfalls den

gottesflircbtigen Griechen weniger das, wss wir heute

bewundern und als unser Eigentum noch besondei-s

zu schätzen wissen, sondern vor allen Dingen dio

Hohe und OrOfse des Asehenhanfens auf der Esch&ra

mit Bcfricdiguntr i rfflllle. Ks kann niclit zweifelhaft

sein, dafs die pcrgamenische K>ciiära eine stattliclio

Ausdehnung hatte und in der Fonn mit den anderen

EscbÄren abereiustimmte. Sie kann auch selbstver-

ständlich nur so, wie es Bohn angenommen hat, ihren

Platz auf dem l'nteilKiii mit der Gigantoinachie ge-

habt haben und zwar mehr nach der Ostfront zu als

in der Längsachse von Nord nach Sfld. Eine beson-

dere, durch Stufen zugängliche Krepis fOi- ^ie \oraua-

zusetzen, seheint jedoch ni< ht melir erl'ordi rlich ZU

sein. Der Vergleich mit dem von Pausanias be-

schriebenen Zensaltar und dann mit dem durch eine

breite Treppe ausgezeichneten Altar in (lirpenti lehrt

unseres Kraclitcns, dafs auch in Pcryanion die unifse,

iu den Unterbau einschneidende Treppe unmittelbar

cur Pirothysb nnd dbibinter an den Fvis der Eschira

•) Fans. a. a. 0.
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filbrte. Weshalli aber in ror{;anion die Sdilaclitstattc

und der Asclieiilierd von eiiiür Süulenhallo mit dichter

Wand verhüllt worden sei, kMn aus der architckto-

niscbeu Gestalt der anderen am bisher bekannten

Brandopfcraltüre nicht erklärt werden. In dieser

TJe/ii.'liiin'f.' steht drr [niL'iiiiti iii^ilii'Alfar, vuniiisLrc^cl/t,

dats er von UuLn richtig ergänzt sei, ganz einzig da.

Sollte das etwa darin seinen Gmnd haben, dab hier

die OpfiT niflit öffctiflich waren, siniilrrn im Voibor«
geaen, »V dno^^r^iM statttiiidcii mul'ätcn?

Einladnne zur XLII. Versammiun«
Philolo^B und SohnlinJtiiJier.

Diis unti rliTtiv'te I'rttHldiuiii be«?hrt sii-h lii<-nnit zum
Ht!-<iu-ln; ilrr Versaminluiii; De utjtclifr l'liili>li>k'''ii

uinl Scliiil iiiannor, wclfhe in der riiiiir.''tvvin Iie lf>!»:!

und zttur vcm Mittwoeh. den 'Ii. Miii tun einseldiefslieh

SimhuiIm'ii.I, den 'JT. Mai zu Wien iil);:i'lmlteu wnlen wird,
ert." l)en-'l eiu/.uhiden. S--. i IIimiz der Herr Miuiiter
tili hiilm» und Unterrirlir liat mit Krlaf» vnm s. Juli lS!t-_'

dii'Her Versainnilun;; seine (ieneluniijunic erteilt und ihr
seine L'nterstiitzunif fmundiiehst znj^esajft. - Der holu'

akiideniiselK! Senat der Wiener l'niversUat hat für die
Tut"" der Versanindnnv' di« gr»ta4^ und kh-ine Anla, sowie
Hörsiile der Universitiit zur Verftljjunjr «estellt.

Die VenuMiuilnnif dentnober Philologen und Schul-
mlnaer hat seit ihrem Bestehen ntoht^tmibe Faeh- vnd

BernfHifenosMin als willkommene GIste betfrür^t. Das
rrilsidinin richtet daher diese Binkdong iuflHj.sondere aoch
au die l'bUolotren und .SchulmSnner luunrischer, slaviacher

und iulieniavher Nation im weiten Bereiehe der deto^
reichisch-ungariachen lloaurchie.

Aunelfnintfen zur Teilnahme an der VenuunmInnK
wollen unter Rinsundung des »t4itiitenmnrsiiri-n neitncrei«

Vit» 10 Miurk (5,MiKinlden) an die Bnehhandluni: lienild

('omn., Wien, I. Stefanaplats 8, gerichtet werdeu. — Zu-
jl^leicu mit der Anmeldung mAge anch Mitteilung darüber
erf<i|j^u, ob die Wohnung Toranabestellt werden auU; eben-

M) wird Äiirserung Ober die Teilnahme am Festmahl und
Kinsendunst des Betrages (das trockene Uedeck 3 fl.) er-

beten. — Die ZnsteUnngr der Kitgliedskarte. erentnell

Wohanagsaaweiannir nnd PeatmaUkarte, wird aobald aU
tbnnlleh erfolfren. - Die Mitgliedeik&rt«u i^lten fUr olle

Zttsammeidillnne ala Letritiination; dieaelbsn sind daher
stets mitsuflihren und auf VorlanKon vorzuseigea. — Fsbr-

preisermllirisnngen fttr KiAenbahnen ünden nur gef^ Vor-
weis der Mitgliedskarte «utt.

Anmeldungen v«a Vorträgen flir die alloenMuea nnd
Sektionüaitznnsen ra das PlrMidimn (llofhit Dr. W. K.
von Härtel, L Uefsgasse 7) werden bia lannratens anm 1. Mai
erbeten

Das Proferamai der Versanuntong wird Ende Min Te^
olfontUdit weiden.
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Rezensionen und Anzei sren.

Heinrich Brunn, Griechische ('mtti riilcalo in

ihren Formen erläutert. München, Vorlagsaustall

ftr Kunst «od Wissenschaft (vormals Fricdr. Jkuck-
aHUili> 1898. Vm n. 110 S. 8^ JC 7,5U.

In dem uns TorlMgeoden Baebe Teroioigt der

.\Uineister der archäologischen Wissenschaft eine

Keihe bereits früher erschienener Vorträge und

Aufsätze, in welchen er sich die Aufgabe gestellt

hatte, an der Hand einer eindringenden Formen-
aniilvHo zu zeigen, in welcher Weise die grie«'hi-

sfhe l\nuf*t ilic idealen Aiisclmnungen von den

Uöttern plastisch znm Ausdruck gebracht hat.

Der Yerf. hatte nrspriinglieh die Abeieht, snerst

die olympiaoheu Zwölfgötter als ein geschlossenes

Oanze zu behandeln, datin die übrigen 'inippcn

folgen zu lassen und soine früheren kuustmjtho-

logiscbeu BettrBg« darin sa rerarbeiten. Es ist

n bedaoam, dafs er diesen Plan iii*M zur Aus-

führung gebracht hat, Avelelicr dem Leser ein

abgeschlosseneres Bild von seiner Auflassung grie-

chiseher OöttergeBtalten gegeben hätte, als diese

inhaltlich mir lockw Terbnndcnsn nnd zu sehr

erschiedeueu Zeiten entstandenen älteren Arbeiten.

Dennoch ist auch jetzt noch für den Archäo-

logen nn Btodinm dieser fisinsinnigen AuMtce
sehr lehrreich, in welchen ein Meister geist-

reiclier Intor[)retatifin seine .Auffassung vim einer

iicihe wichtiger griechischer Bildwerke nieder-

gelegt hat. Zudem wird die Sammlung manehem

auch Unbekanntes bieten, da jene Vorträge 2. T.

an wen^ angänglicber Stelle TerSflbntliebt sind.

Wenn die Verlagsan-t alt das AVerk nicht nur

allen Freunden griecliiscber Knust, sondern iiueli

der reiferen Jugend höherer liilduugsuustalten

glaubt empfehlen m dSrü^n, so Obenehitzt sie

wohl etwas die känstlerische Intelligenz der Mehr-

zahl unserer fiymna.sii\sten, deren Interesse die

stüfl'iiche äeite der griechischeu Knust näher liegen

dflrfte als ihre rein formale.

Eröffnet wird die Sammlung durch jene Äb-
liandliing des Hiillfttinu dell' Lititntu von 184C,

in welcher Ii. zuerst auf die kuuslhistorische Be-

deutung der Hera Famese hingewiesen hat. In

einer Nachbemerkung modifiziert er seiue .\nsicbt

von dem polykletiselien Charakter dieses Kopfes

dahin, dal's er keine genaue Kopie, sondern eine

mehr oder weniger freie Wiedergabe des ))olykle-

tischen Werkes darstelle. In der That zeigt dies

ja schon das einfache schmale Diuib-in der

Hera Faruese, da auf dem der polykleti.scheu

Hera die Hören und Ohariten im Belief dargestellt

waren. — Die folgend«! Vorixige behandeln den

Tvinis dl !- H. |iliaistos nnd Odys.scns (Annali lS();i),

des Ilypuos (ebeud. 10ti3), der 'Meermedusa' oder

8kyllu (ebend. 1864), der Demeter von Knidos

(Verb, der 2!». Philol -Vers.) und di r .Mednsa

(37. Philol.- Vors.), letzterer ein be.soinlers dank-

bares Thema für die Entwicklungsgeschichte der

gi-iechisehen Idealtypen. Die Umgestaltung des
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alten Si-lireckbildes zn der dämonif^clion Si hrjiili' it

einer Medaaa Bondanini ist der Verf. (,8. jI)

geneigt, is die Zeit det Skopas und Praxiteles sn

rerlegeo. Doch spricht für eineu früheren Ansatx,

^tk schon auf fiuer rotfigurif^on Vusc des cnt-

wickelteu 'schüueu titik' im iierliuer Aati^uariam

n. 2883 die Blbdina niofate mehr TOD den Tenerrten

ZQgen des alten Apotropaions seigt. - ^Vcitc^

folgen <'in Artikel iuis Wi'sti'riiiiians Mouat.-.lit'ftoii

(Dez. Iti85), die l'cr.sotiiiikution des Meeres iu

griechischer Pltutik, 'Apollo Ginstiniani' (aas den

Verii. d. 41. niilol^Vers.) and ein bisher uu-

gedrncktcr Anfsatz, Asklcpios uml Zeus, welcher

von ileni eheniuU Blac^isschcn Ko|it aus Melos,

jetzt im Britischen Masenm, uuageht, an dessen

Deotoog auf Asklepios B. mit Entsclnedenbeit

festhält.

Zahlreiche Alihililnngcn in der vortrefflichcu

AusfUhrang, die wir von der Vurlogsaustalt Uruck-

maau gewohnt sind« schmBcken das Bach.

Berlin. P. Krotsdtmer.

Aristophanif Comoediae. Annotatione critica, com-

mcntario pxefrotico et scholiis Graecis instmxit

Fl 1.1 i, lMa>il. -. l'.irs X. Kquitos. Halis

Saxouuui, iu Urpliauotropliei libraria. 1Ö92. XX,
5S6 p. gr. 8». 9 UC

In dieser Woohensehrift (1889, Sp. 868) ist

Ton mir nacli^i'wiistni worden, ilafs der Koiu-

nicntar in II. IM. AristujiliancsauHgalu' häufig nicht

zum Texte pal'at, uu<l dua ist von S. Heiter iu

der Zeitschr. f. 5. 6. und kQnIteh Ton W. Merrj

in der Classical Il.'vicw (1S1I_>. 7, :\\(D lio'^tätigt

worden. Auf diesen Punkt nochranl:« einzugehen,

ist also nicht nötig; hier wollen wir einen anderen

Cbelstand aar Spraebe bring<en, der manchem
Loser unglaublich klingen wird: es stimmt näm-

lich nicht einmal die unter dem 'IVxt stchen<lo

Annotatio crit. überall mit dem darüberstehenden

Texte fiberein. Man lese z. B. zn t. IS04, der

bei H. Bl. (h-^Qu itoxlh^v no).ifrjt> i^v^v 'Yuiq-

lioXof liintet, die Note 'd^it'rjt' vulg. Dodi Siif^v

iMllm^ recte post fiokiir^v vulgo iuterpuugitur'.

Sollte das «y^* im Texte dnreh ein Versehen aos-

gefallea sein? Die Aunot. crit. ist wörtlich ans

der Ausgabe von issj lieiill>ergenommen, dort

über steht im Text uiii t^y i'/'
'

Tt m^llokoi: — Ein

»weites Beispiel finden wir nieht weit daron:

V. V.V.M Y"Q nvhfüi aim UQcirtug xai tov

M(tQa!fu>t'i rgonmov. Zwölf Iis-*, haben in mannig-

fach abweichender .Schreibweise lov 'r .)/., nur

ein cod. Med. iSfet i» aus. Nun polemisiert H.

Bl g0g«n Cobet VL 201, der iy vor MaigBt9&vt

fügen will, mit fdlL'iMiili'ii ^\ orten: Xil tenierc

mutai-i opurtere coutru librurum auctoritutom

ostendunt esempla iitfra allata, ex qnibns apparet

modo addi, modo oraitti praepositionem hf\ saepe

autein ;iVi impiM iti- lll)rarii> intcrpoli(t;\n( eam esse.

Nameutlicii der tSchlaissatz ist charakteristisch.

Schlägt man die Anagabe Ton 188i auf, so findet

man dieselbe Anmerkung mit xwei nnwesentUcheu

Aliweielmngen wieder, mir die ilarauf folgenden

Beispiele sind teils andere, teils anders geordtiet.

Aber dort steht die Note zur Verteidigung der

Lesart tov V Jlla^M»i't/

Wer hieran noeh nirht genug hat, sehe zu

V. 174, wo H. Bl. jetzt Arty/iydom liest, nichts-

destoweniger aber die g.iuze seitenlange, zur

Verteidigung von iCotAxfdtf*« (so auch in der

Textansgabe IS*^!!) ge>clinebeiic Note aus der

Ausgabe von 18ö2 fast wörtlich wieder noftisclit.

Das sind einige anfs üeradewohl herausgegriffene

Beispiele.

An ("0 St llen sind Textcsändcningeu gegen

die mehrerwähnte Londoner Ausgabe vorgenommen,

darunter ein Dutzend Verse, bei denen auf hand-

sohrifliliohe Lesarten aunekgegangen wird, irährend

etwa 20 eigene Vermutungen des Verfassers sind,

der Rest auderen Ausgaben U. 9. w. entnoniuieu

ist. Eine Besprechung der in der Aunot crii.

und den Addenda au^espeieherten Konjektacen

würde zu weit führeu: zu 100 aufeinanderfolgen*

den. ziemlich gut überlieferten Versen habe ich

Ö'J gezählt. Es soll hier nur eine kurze Über-

sicht der in den Text au^nommenen Ver-

mntungeu <les H. Verf. gegeben werden und auch

diese mit Übergebung von ganz unbedeutenden

Äuderuugeu.

V. 69 will er statt Trorrov/MMM vn6 ror yi^ov-

loi dxKtnkitdut yOiiifi) Heber nKtTovfteyot mit

Berufnng auf Lysi>tr. (;S.'). Er hat wohl vergessen,

dois er dort für ntxiovfitivy unter anderem auch

natovfuvoy mit Hinweis auf unsere Stelle t<hp-

geschlageu hat, aber sehr mit Unrecht. Demi

wenn man aufmerksam liest, was Lys. fii;.")—08»»

und später steht, so wird man sehen, daiti dort

netna» mit Absieht gewählt ist, weil dies n der

Spb&re gehört, in der die Frau besonders heimisch

war (Blnmner, IVivntalt. ^ (JT ff ), uml zum l?ber-

fluls erklärt der 8cholia.->t ntxiti^' durch |«««»',

rfiLUiy. Aufserdem kommt das Wort in gans

ähnlichem Zusammenhange Nnb. vor, wo

freilieh unser Herausgeber <r7io6fta'hit lesen will.

— Dasselbe Wort giebt im Verse 1G6: ßovi.r,!'

ffot^oMf xal OT^orf^if ttleuttmiMf Veranlassnog

zn der Konjektur ßovl^v «etrooranjtfSK« 0vccnvv«(
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alandaeif, wo\m leider die CSsar Terloran ge-
|

gangen ist ( Hnfsbacli, Motrik ' '222 n. Anni ). —
V. 276 a/Ä.' iäy /iiy i»v6e vtjtq^ fio^, ffjt'^Mce

«W soll Btott

und deshalb wird vixt^arfi ßo^ geschrieben. Das

wird wohl nicht nötig sein, «)l)W(»hl in «leni [Kiral-
'

leleu liediuguugssatze ^y-na^k^ uteht(cf. Krüger,

Gr. 53, 1, 5), wohl aber ist wegen des Vorher-

geheudi u bti ßorj der Artikel nötig, — V. 344

wird dif Partikel oi v verd:ieli<i<,'t und sditt xahnc

Y' oiiv die, wie mir scheint, uuuütze Koujektur

gemacht: mtiUS; f 9% %% nfgStffM niginmiaot not.

Wenn es einer AiidtTung bedfirfte, wire dorh

leichter: xu).üti ffr fVi' /• nor'yfue n(>onTtKU)y

aot — fUtttxtiQiftuo. — Nicht zu hiiligeu äiud

anoh die Inderangen 364, 886, 713, 803, 1070,

1168, 1204, 1250, 1319.

Eber liefse sich über folgi-ndo KMiijektureu

reden: r. 243 w Sliua» xai llavuitt stiitt lit IL,

denn der aristophanisehe Gebraneh iprieht fQr mrf;

ob es nötig sein wird 7.n äudeni, soheint mir

zwcifi lliuft : fernor V. "271 idv ittvrt; yt »x'fri; statt

yt*^; 34Ü xttitiifiivov stiitt des Nomiiiativä ; ÖU4

•eist dw H. Yerf. ^fuxinotq ein, was aber Ton

Bachmaon Coniect p. 93 Toi^ i^nnffwi^ dm-
nalmoig vorweggenommen ist. Vioüoicht ist aaoh

V. 1179 xö^'^t statt xö^xo; riciitig.

Da der H. Yerf. selbst das Huuptgewioht anf

den kritischen Teil seiner Au^igalie legt, so d&rfen

wir iiiier das iilirige Beiwerk schweigen, -/nmal

•It'-^soii Kiurichtuag nud Bescbaffeuheit schuo uft

gi'tiug geschildert ist.

Wir wollen aber diese Ik-sprecliung niclit

schlielsen. ohne mit einigen Worten dem H. Verf.

ausereu Dank uud aaser« Auerkcuuuug für die

nnrerdroasene HShe, die er auf Aristophaoes ver-

wendet hat, und für die erfolgreiche Förderang,

welche seine Ausgaben trotz aller ihnen aiihiiften-

den Mangel der Verbesberung und jblrkläniag des

Textes gebraoht haben, aossosprecheo. Je sehkrfer

wir wiederholt gegen die AosfBhrung im einaelnen

Einspruch erheben zu müssen glaubten, um so

mehr fühlen wir uns gedruugeu, das aueroiüdlichc

Streboi des H. Blajdes im ganzen nnd seine Ver-

dienste gerade bei dieser Gelegenheit öffent-

lich anzuerkenueu. Und dazu haben wir besou-

deren Gruud. Denn als U. Iii im Jahre läU2

die Eqnites erscheinen lieft, war gerade ein halbes

Jahrhundert Terflosssu , seitdem er als Herausgeber

des .\ristophane8 in die ()ffent!iehkrit getreten

ist: im Jahre 1842 edierti' er zuerst eine Komödie,

die Aves in Oxford. Ihr folgten 1815 in London
die Adiamer; dann aber kommt eine lange Pause,

lU

I

in deren Yerlanf H. BI. nnermQdUeh dmroh Yer-
gleiehnng zahlloser Handschriften, immer wieder-

holte Lektüre uud Verarbeitung des ungeheuren

dnreh ihn sasammengebraohteu Materiules seine

grofse Ausgabe Torbereitete. Im Jahre 1880 er^
' sebien davon der er^te Hand im \'er!ag der

Waisvuhausbnciihandluug iu Halle, dem sich iu

rascher Folge die fibrigen 10 (inU. der Frag»

mente) anschlössen, so dals jetzt nnr noch die

Wespen — und auch diese siu'l im Prnek —
aui»teheu. Dazwischen gab der 11 \'erf. 1882

die in den Jahren 1878--1878 gedruckten vier

Stücke: Ritter, Wolken, Wespen, FVösche iu

Ijondon zusammen heraus und aufserdem in Halle

labÖ die zweibändige Aaagabe des Textes und

der Fragmente. Also ein gnnses langes Mensoheu-

lebeu im Dieuste unstTCs Dichters I Solange

noL-li s(j srhiifl'ens- nnd o[)ferfreudige Männer 'das

Laud der Griechen mit der iSeele sucheu', darf

man getrosten Hntes ansehen, wie ein banausischer

Zug der Zeit versucht, die klassische Bildung als

nberwnnden innl abgetlian darzustellen. Und so

bringen wir, gewilti im Namcu vieler, dem
Senior der Aristophanesfoiscbuug zu seinem Jnbi-

liium die aufrichtigsten nnd henliefasten Gl&ek-

wuuschi' dar.

W ei mar. Otto Kaehler.

Siegnnad Brief, Die Konjnnktionen bei Poly-
bins. Zwei .lalire-^berirlife de« k. k. St:iatsi;y!n-

nasiuras im 17. Uezirkc von Wien (ilcrnais)

1891 a. 9S.

Angeregt durch eine Benierknug Karl Scheukls

(Rnrsians Jaliresber. ISS J. I, S. 240] bat Siegmund

Brief in zwei \Vieuer Gjmuasialprogrammen die

Konjnnktionen bei Polyhins einer Behandlung

uuterzogen. Bis jetzt (die Arbeit soll furtgesetzt

werden) sind die subordinierenden Partikeln be-

handelt uud zwar Temporal-, Kausal-, Final-,

Konsekutiv-, Komparativ- nnd Koaditionalsfttxe;

gclegentlieli werden auch die entsprechenden bei-

ordneinlen Konjunktionen besprochen.

Da ich nun aus eigeuer Erluliruug die Schwie-

rekelten kenne, welche ein Gymnanallehrer bei

litteniriscben Arbeiten zn überwinden hat, liegt

es mir fern, dem V'erf. darill)er Vorwürfe zu

macheu, dals ihm einzelne tüchtige Leistungen

anf seinem Gebiete, wie x. B. Hewlett on the

artieulur infiuitive in IVdybius (Atiicrican Journal

of l'bilology vol. XI) entgangen sind: allein da

Brief uachweislich die Arbeiten vou Kälker uud

Stich Uber Pol. kennt, muüsfce er Stellnng an den-

selben nehmen und durfte nidit z. B. bn Dsr-

15. Februar. WOCHENSCH KI FT FÜR KLA.S.SISCHK PHILOLO(iIB. 1893. No. 7.
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stellnnf» der Temporal-, Konditional- und Kom-
parativsätze deren AofateUangeo ohne weiteres

ignorieren. Aneh wfirde ei niehti geichadet

haben, wenn Yerf. manchmal (z. B. Ober III 92, 0,

S. 41 der 1. Abb.) meine Aus<rabe einj;esflien

hätte. Jedoch auf diese Ausätellungea iat wohl

veniger Wert za legen; weifc energuober mulis

ieh mich aber gegen die Methode des Yerfaisere

aussprecben. r)ie Ijetr. Abhandliinijcn traffen den

Titel 'Über die Konjunktionen bei i'olybius' und

erwecken somit die YorBtellung, dafs eine mehr
oder minder vollständige Dorstellaiig dieser so

wichtigen Materie für di-n ganzen Autor gegeben

wird. Allein was wird geboten? liriefs Unter-

saohnngen erstrecken sich nnr über die ersten

fSnf Bächer des Polybi»; dano «eht er unter

Renutziing von Ks>« ns ind. Thncyd. einj'u Ver-

gleich mit der .AusKlrncksweise ik's Thucvdides.

dessen Werk angeblich uugefähr deuselben Um-
fiuig hat, wie die ersten fonf BOeher des Polybins.

Dodi begnügt sich Verf. damit nicht, sondern

Tfllgleicht weiter Xenophons AnabasLs, jedoch

wieder nur Bach 1—3 und endlich gelegentlich

das erete Buch Diodora. Sehen wir also ron

Thucydides ab. so ist von jedi ni der droi aiidiTcn

8cbriftateller nur >'iti ^tück heraugezugeu uud aus

diesem der SjtruLligebrauch konstruiert worden.

NatSrlioherweise muls sich bei einer solchen

komparativen Methode ein total verkehrtes und

verzerrtes Bild ergeben.*) Wollte Ikief eine Ver-

gleicbuug von Pol. mit Thucyd., Xeuophon und

bei. Diodor geben, so rnnfirte er die betr. Autoren

vollständig durcbarbeitm und vorerst von der

Eigenart jedes einzelneu äcbrifWtellers ein mög-

lichst genaues Bild entwerfen. Erat dann war es

verstattet, einen allgemeineu Vergleich ansnstellen,

während die stati>fisehen Nachweise, deren Wert

ich übrigens nicht besonders hoch anschlage,

natflrlich Abschnitte von etwa gleichem Umfiwg

in Reebnang neben mnltteB. Da Verf. dieaeu

Weg leider nicht oingochlagen hat, so haben

seine Arbeiten für den Sprachgebrauch des

Pol. nur den Wert einer zwar fleifsigeu. aber

*) Ein Beispiel genflg«. Nach Jirief & 10 tt.)

heifst *nB(^filhr' bei Zahlen bei Thncjd. eJw oder tAf,

au* Xnnopli. Auali.>>i- 1—:! winl ei» eiit>i n-' liender Aus-

druck uiclit aagciTihrt. l'ol. iut wf, tu>; ür, cig uv tl. —
Abg««ehen nim davon, dafs auch bei Xenoph. Anab. 1-))

»ich WC Ziililrn limlet. ifettAlti't »\v\\. das \\\\\ j^nz

aiiilfrs. w.'iiii 'V-x ireaamte Simn-ligebrauch lieriicksiclitim't

w.kI. l,,..t K iialirii l'ol.vliius inx-h <ieu vierli'ii Au-ilrm k

ti uutl ilaiuit stimmt Xeuophon in «l«n UeUeuiua flber-

ein (II. meine Darlegung fai Ilsdceis. Jshrb. 11410, 8. fi-tTi,

Anm. &).

unzureichenden Matcrialiensaramlung. Für die

Kritik des Poljrbins endlich ist nichts geleistet

worden, da Brief noch in der Terkehrton An-

achauuug über das Hiutusgesetz befangen ist,

welche ich für Polybius in Fleckeis. .Tabrb. 1SS|,

III ff., für Dionys v. Halicaruafs iu der Berl.

philo!. WoehoHcbr. 1802, Sp. 745 ff. endgültig

abgethau zu haben glaubte. Weil dii bes. oSeMf

bei Pol. nie vor V^okaleu. sondern dafür diörrtq

bez. oiW steht, so darf nicht geschlossen werden,

dafs dt6 bes. oSo*'f( nnr tot Konsonanten, Stine^

bez. otov nnr vor Vokalen angewoidet werde.*)

Vielmehr ist natürlich diö hn. oioiti nur vor

Konsonanten, dagegen dwTftQ bez. olov vor \'o-

kalen and Konsonanten durchaus möglich. Daher

ist es ganz unrichtig, Stellen wie IU 90, 1 dtintq

xata (hei Brief ist fälschlich Hl \){\, 1 citierti,

V 2U, y dtüTitq yivxovQYOi, \ 3ö, 4 dtontn *^ H**'

od»* III 40, () oJbv Xox^iyvH, III ö5, 5 efoi» «wrai^

frsfifron* mit Brief (I, 8. 34; II, & 16) in Zweifel

zn ziehen.

Darf ich zum Schlüsse dem Verfasser, dessen

Fleift ieh die Anerkennung nicht versagen will,

einen Rat erteilen, so mSehte ieh ihn bitten,

vollständige Sammlungen über die Konjunktionen

bei Pul. anzulegen uud unter iieransiebung der

Litteratnr xa Terarbeiten. Eine Publikation in

diesem Sinne dSrfte mehr iBrdero, all vergleieben-

des Stückwerk.

Dresden. Theodor B&ttner>Wobst

Dr With. Gemoll, Die Uealien bei Iloraz.

Ilelt '2: Kosmub>gie Die Mineralien — Der
Krieg — Siieiscn uud Getrinikc, Maldzciten. Berlio

1»92. U. üaertoers Verhig. II, 108 S. 8<>.

Dies vorliegende zweite Heft der nmfaisen-

den Studien Uemolls über ilie Realien bei Horas

rechtfertigt wieder da- < Ics imturteil über Art

uud Wert der bcilcuteuden CiemoUscheu Ar-

beit, welches ieh in der Nummer dies«? Zeitaehrift

vom 17. Februar isiej ansgesprocbeu habe; die

(ielelirsamkeit und Helesenheit des Verf.'s tritt iu

diesem Helte womöglich noch in ein glänzeuderes

lacht. Unter Vwweisuug auf jenes raein alK

gemeines l'rtoil möehte ich nun noch einige be-

sondere Punkte herausgreifen, einerseits solche,

au deneu ich in Freude über erhaltene Belehraug

*l V'iiUstiinili;,' lili(irs.-li>'ii U\ iiufwr Stoxt [•<. DI 61,9

[hier ist in üh incr .^iist,'alie xttl, >l.«s aus der vnriu'c» Ji^ü*

eiii:,'.;.irmii:ea ist. uls Drin kf>')iler zu streit In nj <hüu:iH}

(V 7; VI JU, ü und Kaelker de eluc l'oL p.'iM

flu«, wie BstUrUeh, liald vor Vdtalea, bald tot Kobio-
|

asuten steht.
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nieiue Znstim mtini;; ansflrürklich liervorlieben

niöcht«, anderseit« solche, über die ich mich zu

abweichender Meimrag bekennen mnTi.

Gute sjDODTutisclio /nanmtniHwtftllwHgwn fiiulen

»ich z. ß. S. 10 ülior sifrntiin, aatmm. sidus,

S. 14 f. über tempas, uevuiu, aetas; die Teile der

Nacht rind trefflieh sniemneugeBtottt S. 19,

nmbra, scurra, conrictor, parasitus gut erörtert

S, 75 f. — Entsnliieib'ue Rieht igstollnnfrpn von

Zweifelhaftem liude ich z. Ii. Ö. '.il über Favonius,

d«r weeentlieh der FrUblingiwind ist, weshalb

er auch IH 7, 1 'ganz an seinem Platze ist', ob-

wohl zur Kückfahrt von Griochenland iiucli Italit u

der Ostwind nötig ist. Nach ä. ii hat umu eiueu

Anhalt, wo aeo Kvpfer nnd wo es Brome bedeatei

8. 68 wird richtig darauf hingewiesen, dufs acrata
navis sich nur auf den SohiflFs sporn bezieht; S. 7!)

darauf, dafs aulaea nicht unter der Decke auf-

gespannte Vcffaiage, soodem Baldachine sind.

SM wird Iie wiesen, diils Horaz keine Wand-
malereien, »onderu nur Gemälde auf Holztafeln er-

wähnt, S. 82 werden die Funalia gnt erklärt

mittels aber SItUe aas Uder. Nach S. 102 hat

mau sich die AufbewahrungHstiitte des Weines

nie ahi Keller, sondern stets als den Oberstock

des Hanaee sn denken. S. 103 wird gut aufmerk-

f^am gemacht anf die Fülle der AnsdrHeke, die

sich auf das Trinken beziehen, die freilich von

der bekauateu Lichtenbergscheu Sammlung der

dentschen AnsdrScke fiir 'Siehbetrinken' noch weit

übertreffen wird. Sehr sehlagend wird (8. 67)

die Beziehung des Plur, «'arinae in 1 14, 7 auf

ein Schiff gegen Kielsliug verteidigt; die Er-

Uimng des nmbra (S. 7(>) als ungeladenen Be-

gleiters der Gäste aus Plaut. Cas, I 4 war mir

nicht bekannt. Die Konj. hedo statt Hebro oder

Euro in I 25, 20 (S. 31, Aum.) ist mir über-

sengend.

Ich komme zn ein^n Anastellnngeu, die

natürlich einer so aufserordentliilicti VüUo von

Aufstellungen gegenüber nicht fehlen können.

Nach 8. 1—3 hStte Horas, im G^nsatse m
Ovid. Mett. I 1-2, die Vorstellung von der Krde

als frei im llnum schwebender Kugel noch nicht

gekannt oder nicht gebilligt: er hat doch offenbar

nnr nicht die Gel^^heit gehabt, sieh so ihr in

bekennen, wie sie Ov. a. a. O. hatro; eine solche

Ditfereuz der phy^ikaicu Mildung in nahezu dem-

selben Zeitalter ist doch gar nicht denkbar, und

poetisch ist es ja stets, von der Erde nach dem
Augenschein zn reden. Auch S. 5 scheint es mir

aus den angofiihi-ten Stellen nittlit mit Siclierlieit

20 folgen, dals Uor. in Ueziehuug auf die Zonen i

der Krde 'noch ganz in «ler Anschauung des

Uerodot und Xcuophou wurzele'. S. 1 1, Anm. 4

ist von einer 'Ansieht* des Hör. nnd anderer Bber

die Tage des Aufganges nnd Unterganges von

(ipstirnen die Rede: diese Tage waren aber doch

durch thatsächlicbe Erscheinung bestimmt und

jedem Hirten des Altertnms bekannt, indem das

lel)endige Bnch des Himmels unseren Kalender

vertrat. Nach S. 1_> gedenkt Hesiod (soya 508.

606) zuerst des Arkturos; richtig, aber Horner

(f 272) nennt doch den Bootes, in dessen Stern»

bild Arkturos nnr der hellste Stern ist. In

II 10 (S. ]_>, Anm. 4) kann man den (täglichen)

Auf- und Untergang des Vesper ganz gut auf

diesen in seiner einrigen Eigenschaft ab Moqpn-
stern beziehen, obgleich man den Untergang des-

selben, der ja nur die Zeit des Abends bestimmen

soll, am hellen Tage nicht sehen kann: die 'poet.

Licens*, dafs Bor. ihn sngleich als Abend- nnd
Morgenstern nähme, die Unmöglichkeit, wovon

mau seit l'ythagoras wufsto, gäbe ja gar kein

vollziehbares Bild der Zeiten eines und desselben

T^s. Oalk Hör. nnr wenig Sternbilder nenne

('S. 11), kann ich nach der dort folgenden Zusam-

menstellung nicht tiudeu: neuere Lyriker nennen

sicherlich nicht so viele, da die Astrognosie im

Atiertnm viel verbreiteter wir als bei nns. —
Die 'Genauigkeit" der Piczeielinnng «Icr Tlimiuels-

gegenden darf man doch bei einem Dichter nicht

vermissen, wie es der Yerf. 8. 6 zn thnn scheint.

— Sollten die idos (S. 17) wegen IV 11, 14 von

Andere wirklich etymologisch abzuleiten scinV —
Falsche Folgerungen glaube ich doch mehrfach

dem Kern Yerf. vorwerfen in mfisson. Der
Soracte soll (S. 34) dem Dichter wegen I 9, 1. 5

'nur' die Sehiisiielit nach einem warmen Zimmer

erwecken. Wenn der Verf. dem Dichter (^8. U4)

wegen I 3, 21 f. das Meer ernstlieh eine von

Gott gewollte Schranke der Länder sein läfst, SO

hat er doch den schonen Humor des Herzens

nicht berausgefühlt, welcher das Abschiedsgedicht

an den snr Baiso nach Griedienland sich rflstenden

Frennd Vergil dnrohweht. Kanu aus dem dede-

corum pretiosus emptor magister navis in III

6| 32 geschlossen werden (S. 60). dafs sich die

Mannschaft nach der Landung zügelloeeu Ans-

schweifungeu hingab, so Selir das an sich giiiii1>-

lieli ist? Das Amt eines praegustator kann dtieli

nicht aus dem praelambens omne quod affert in

8. II 6, 109 gefolgert werden, wie es 8. 105 ge-

schieht. Die Krage: 'Was lehrt nun Horaz

über den Srliitl'liiiu im eiirzehien?' (S. Ofi) entspringt

einer vorübergehenden Verduukeluug in der Stel-
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Inng zum Stoff. Ein 'tniisme' ist mir diesmal

nur 8. 54 uufgefallea in 'Ferner erscheint <ler

Krieg dem Diohier ah etvu GefihrliehM'. Di»

BOn Mispicnti Impetus iu III 6, 10 als ungerechte

Angrififekriege aufzufassen (8. .'4), ven-tölst doch

gegen die Wortbedeatnng. Dalk das tcmpua iu

nltimuii dedati (II 7, 1) gerade der marsebie-
renden Truppe besonilfrs sollte znstofsen können

(8. üO), liegt doch femer. — Bei der Shenios

reicheu Fülle der Citate, welche die Gelehrsam-

keit des Ver£*8 auf das glftazeadste beknodet,

vermisse ich unter vielen hunderten nur wenige

uahe liegende, so S. {Ki, Z. (i E I 17. I J; S. 10;),

Z. 2 T. o. Cic. de sen. 45; 8. 107, Z. U Horn. ^ U*J;

S. 271, ebemfas. St 11 CSe. pro Mnr. 13.

•Znsiimmcnfallen' (S. 70) im fliiupts. in einem
W ort geschrieheu, halte ich für ungrammatisch,

wenn Mch die meisten Neueren, so fast alle

dentscben Diehto-, z. B. A. MSeer 'ESneani aaf-

ragt' statt 'Einsam ragt auf diesen Fehler hc-

gehen. *Vegez' (8. 61) statt Vegetius klingt

mir fremdartig.

Doch genug wn Ideinen AnatteUoDgeo. H9ge
auch das zweite Heft der floilViTcn, trefFIiehen

Arbeit recht viele Freunde finden! Jeder i^r-

klinr dai Horas sollte es besitsen.

Hameln. Max Sehneidewili.

Ansgewiililti- Briefe Cicero«. Tllr «Icii Srlnil

gebraufli horaust;c«el>i'n von Hans LiillniuT.

Mit ii Ahliildiinnen. Leipzig, 0. ?>eylag. 1893.

122 S, JL 0,90. Hierzu: Hans Luilnner,
Sclialerkommentar tn den Ausgcwalilteu Kriefen

CiceroB. 8S 8. JL 0,S0.

Den 67 Briefen, woUhe diese für SchQler be-

i)timmte 8amiulinig ciithäit, ist eiue Einleitung

vuruusgehchickt, welche über C'iceros Leben mit

Einsehlars setner Familienverhältnisse, seiner Ver-

mögenslage und seiner litterarischen Thiitigkeit

handelt, .\ngefilgt sind einige Mitteilungt n ülx r

die Geschichte der ciceronischen Briefe und über

deren Empftnger, namenUieh Attiens, über die

Wichtigkeit des BriefVerkehrs für r;. r),,^ Zeit,

und über Entstehung und Befiirdcnm^' k r lirir fc:

diesem letzten Abschnitt sind einige Ai>liii(iungeu >

von SchreibmaterialieiA entnommen ansBaumeisters

Penkmälern, beigegeben.

.Man darf anerkennen, dafs die Einleitung' alles

Wesentliche in Kürze zusammenstellt. Aber der

Stil ist wenig anmntig, snweilen sogar fehlerhaft.

So heifst es S. XI: 'ein gefährlicher Feind wnnle

ihm 52 in der P<'r>im des I'. Clodins entrissen'

und 8. XU; sou i'uuipejui wird er zurück-

gestofsen, von Cäsar brieflich, s]);iter aticli durcli

persönliches Zusammentreffen zum Übergänge zu

ihm ni bewegen versnchP.

Die Briefe selbst sind nicht chronologisch

geordnet, sondern nach f<»lgenden Gesichtspunkten:

1. Einleitung. Ciceros Ansicht von Briefen, seine

Lnst Briefe m «mpfongiMi nnd sn sehreibeo.

•2. Cicero uud seine Freniide. .'i. Cicero im Fa-

milienkreise. 4. Cicero als Beamter. 5. Cicen»

Verhältnis zu politischen Persönlichkeiten. Die

Behanptong, dab in einer Ar SdtMer bestimmten

.\nswahl allein die elinuiolnfrisplio .\nordnnng au-

gemessen sei, ist gewifs übertrieben, nud wenu

ergiebige nnd baltbare Gesichtspunkte für eine

andere Anordnung geinnden werden, so wird der

Leser darüber nicht verstininir siisi. dafs er

zwischen wechselnden Zeitverhiiltnissen umher-

geworfen, von einem Jahr zum andern vorwärts

nnd rückwärts geführt wird; aber es ist schwer

zu begreifen, mit wi-lehem Hechte in der vor-

liegenden Sammlung z. B. die 1 1 ersten Briefe

des sweiten Absehaittes, webb« teils einen hoeb-

politischen Inhalt haben, teils wichtige Momente
ans Cieeros Leben darstellen, teils für seinen, des

Cicero, Chivakter (kennzeichnend sind, zasammeu-

gestelH tmd in der InhaltsQbemicht nnter der

Dberschrift 'Atticu.s' aufgeführt sind, da man doch

ans ihnen über die Person des ,\ttiens nur hrjclis*

spärliche Nachrichten allgemeiuster Xatur schöpfen

kann. Die dritte Unterabtetlnng desselben Ab-

scbnittt'S trägt die etwas bedenkliche Überschrift

' Verx'biedeiies. Em|>fehluug''sr!!n ili,.ii' : die zweite

des dritten Abschnittes die Lberschrift 'Tullia'.

Hier stehen die 3 Briefe ad fam. IX II. IV 5. 6.

Uber Tollia erfahren wir aus diesen Briefen kamn
etwa-; anderes, als dafs sie ihrem Vater tener

gewesen i-t; wohl aber erfuhren wir aus ihnen

recht -,'euau, mit welchen Gedanken nod Er-

wägungen die gebildeten Männer jener Zeit, wenn

dineii eine der ihnen tenren l'ersonen durch den

Tod entrissen war, sich zu trösten pHegten. Und

dabei spielen gerade in diesem Falle die Sflent-

liehen Vorhültuisse, wie sie sich in dem .T ilin-.

wo TuHia starb, gestaltet hatten, eine s<il<li«

Uolie, dal» Oi scheinen kanu, als hätten sie hier

ansschKerslich dan Anspruch daraof, fttr die Ein-

onluun«,' dieser Briefe malsgebend zu sein.

Mit geringerer Eiitsehii-denheit als gegen die

Anordnung der Briete möchte ich gegen die Aus-

wahl derselben Bedenken aafaem, da in diesem

I'nnkte dem subjektiven Ermessen ein freierer

Spielraum gebührt. leb bemerke nnr. dul's von

den von L. ausgewählten Briefen sich kaum ein
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Drittel in der naoli hi.storisclien Ciosicbtspuuktcn

augelegtcn Sammlang HofmanDS wiederfindet,

ftnier, daft die Briefe 2 und 8 (ad AtL IV 11.

XT 16) sich knnm für SchOler eip^icn. imd claPs,

während der Brief an Matiat (ad fam. XI 27)

Aufnahme gefunden bat, die Antwort des Matiaa

(ebd. XI 28) Mdhllenderw^ nidii angenommen
wwden ist, ein Rrirf, der als ein Hewois scltonon

Freimuts und ehrlicher Ciesinnunj? mit Recht für

einen der schönsten der ganzen Sammlung erklärt

wird nnd deehalb in einer Anewahl, welohe den

Zweck hat, den Cicero uls Mittelpunkt -einer

Leben^meioschaft' darzustelieu, nicht fehlen

durfte.

Der Text ist im allgemeinen der von Klote^

Wesenberg. Eine eelbstündige Prüfutipf do^sellifn

Bcheiut der Heransfffeber nicht durchgeführt zn

haben; er hätte sonst wohl z. B. ad Att. XIII

52, 1 die flberKeferie and dnreli Tnee. Y 112

C. Ihttfi tfoiiiitii) compleri <i conaultorilim foliiam

ac'-efnintix trefflich gestützte Lesart villa Ua

tompUla a militUfu» f»t beibehalten und weiterhin

die teUeehte Variante dum (et. tum) andimt </«

Mamurra nicht angenommen.
Der AnHwnhl ist ein Vei-zeichnis tler Orts-

uud Personennamen angehängt mit sehr kurzen

orientierenden Bemerknngen. Aneh die aller»

beikaontesten fehlen darunter nicht, so unter .\

Aehille.s, Africa, Alexander, AllicuHis pugna,

Atbeoac; das Prinzip der Vollatüudigktiit ist offen-

bar maf^bend geweeen.

Der KoMiinenfar soll 'das fÖr die häusliche

Vorbereitung \\ isseuswerte und schwerer Erklär-

bare erläutern, ohne der Arbeit der Schule vor-

nigre«fen\ An dem letsteren Prinsip hat der

Herausgeber, scheiut mir, ein wenig zn treu fest-

gehalten: 'schwerer erklärbar' ist z. B. in dem
Briefe ud Att. XIII b'l die Stelle nec tjuem^uain

odutait nnd was folgt, weil man ans dem l^efe,

so »-ie er nberliefert ist, nicht ersehen kann, wo
der Bericht über dasjenigi' anHingt. was Cäsar in

Cicvrus Hause tiiut. Ebensowenig liUst sich ohne

wntores erraten, was er Ober Mamnrra bSrte.

Welche podagOCpschen Gesichtspunkte mögen den

Heransgeber veranlalst haben, ilie .Aufklärung

dieser dunklen Punkte dem Lehrer vorzubehalten?

Und wie wird sieh ein SehQler ad Ati XV 1 1, 2

bei der Vorbereitung mit rtpreui abfinden, wozu

er kein Objekt findet? oder ebd. mit dem völlig

ungreifbaren (weil offenbar lückenhaft überlieferten)

wtte te dixerat nnd mit tan % 4, statt dessen

jeder ein Imperfekt erwartet, da doch Ciceros

Wnnsch bereits erfüllt ist? Aach unrichtige Er-

klärungen finden sich, wie ad fam. )L\ 21, 1

propomim 'roranschicken' (rielmehr: *stt erwägen

geben*); ad fam. IV 5, 4 tmiUerculae animula *tan

armes, schwaches Weih'; und die Anmerkung zu

Hi'potitim ad Att. XV 11, 4: 'iu einem anderen

Briefe an Atticns sagt CHoero riohtiger eaedem «I

fam qwidmm propiuquuaC, L. folgt BSekd, welcher

roiifrofii mihi negotium ri'h'tin- erklärt: 'es scheint,

dalä mir Verl^nheit, Verdrielslichkeit bereitet

wird*. Nein: Cicero bat anoh hier *riohtig' go-

sproehen: er sagt: *die Saehe, g^nbe idi, TSir-

kürzt sich', d. h. & Jabre werden mir kanm noch

bescbieilen sein.

Ancb im Kommentar finde ich häfsliobe StU-

fthler, wie 8. 81 "die Beratong naeh diesem Be-

scblnsae in Antinm schildert der f^rief.

Georg Andresea.

J. Tan der VUet, Studie ecclesiastica. Ter»
tullianns. I. Shlafs.

Auffallend ist die Erscheinung, dafs v. d. VI.

fast nor an Stelleu, an denen Härtel in den drei

letsten Hefken, die jener nicht kannte, keinen

Anstofs genommen bat, ändern zu müssen glaubt,

dagegen fast ausschlielslicb da seine Kritik übt,

wo Härtel ohne Bedenken vorübergeht Nur

Bwei Stellen, ntmlieh ad nat. I I nnd 1 11 werden

von beiden beaust^mdet und übereinstimmend be-

handelt; ad nat. I 16 II IH, de spect. 7 gelangen

sie zu verschiedenen Kcsultateu. Ich bin zu der

Obeneognng gekommen, dafs die beiden seit 1890

erscbioncncn kritischen Stiidien zn TertolUan die

goboteuo Orenze iilierschreiten und dafs, soweit

v. d. VI. betroffen ist, doä erste der beiden seinen

Untersnehnngen TOigesetate Motti emendatioms

necessitas facta est sich gröfstenteils in seinem

Buche 80 wenig liewährt. wie dem zweiten certa

Semper iu paueis beizustimmen ist. Die bisherige

Hyperkrittk scheint mir in vielen StBeken einem

schonenderen Anscblnfs an die besserenHandschriften

weichen zu müssen. Dabin geboren z. B. ad nat.

1 3, p.ig. tJ:i, ö (S. l'JJ, wo Vi. dits üaudschrift-

liche nostnm getilgt wissen will, ad nat II 4,

pag. KM), 17 H.. S. -JS (reprehendere; auch adv.

M.irc. \' ri. pag. ."{ID extr. hätte Öbler reprehensi

beibehalten sollen), ad nat. 11 15, pag. 128,

S. 31 (signavimns), ad nat. Tllß, p^. 1*29, 8 (vgl.

Hart«l II 70, Anm. 2), apoi. •>
!. p. 217, 15 U, 16

(S. ;iHt, apol. 34, p. 21(1, 7 i
S. .11)). scorp. 4,

pag. 153, 8, S. 45 (ue . . . quo«£uo modo statt

ne . . . qno modo des Agobard.), de praeseript.

haer. 2, pag. 4, 8, 8. 4!l (ein Komma hinter hoc,

ess esse hebt Vliets Bedenken), de praeseript.
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liaer. U, pag. J 5, 9, S. 50 (anch hier tsii eiofitch

dorch InterpaoktioD zu helfen; eoDversatus aliqui

tecum. nirinsiiis tumen ti'Oiiiii qnaoreuH. Xovissiiue

ignorare tueliu» eat), de praescript. haer. 14,

pag. 16, 5 n. 9 wie pug. 17, 7 (S. 50 f.) waren

uiiiiiigetaatet tn UuBen (vgl. apol. 48, pag. 291, 9),

ohoiiso fS. rr2) de praescrijit. hacr. 25, pag. 23,

18 (S. 51), .12, pag. 30, ItJ u. ;il, 3, 44, pag. 42.

• 8 (S. 55); adT. Marc I 5, pag. 52, 26 n. 27, 8. 5ü

(sinnl gehört zu duos; den beiden ['rresen folgen

in späteren f ienerationon die Aeones; vgl. den

Traktat adv. uiunes geuteä 4, pag. 75l>, 17 ff.),

adv. Mare. I 6, pag. 53, 34, 8. 56 (wäre nicht

qnia statt qai leichter als qaos, vollends wenn

man mit VI. pag. 54, I sed 7«« statt sed quia

liebtV); adv. Marc. I 9, pag. 57, 10 (8.57) ist die

handnchriftliche Lesart aieher xu halten; (8. 57)

adv, Marc. I II, pag. 5!), •_'4 (der Eiuschub von

confitentur ist nnniitig; das vorlicrgehende volnut

creili ist auch hierhin zu bezielieujj (S. 5b) adv.

Hare. I 13 (nicht 11), pag. 61, 19 fbrst dieVer-

benemng nicht auf der Lesart der ILindäcIirifton.

fioudern auf den Ausgaben: (.'^ .'»Ii) adv. Marc. I

17, pag. 66, 17 ist die Uiuätelluug vuu uecessarior

und melier gmndloe; (8. 59) adr. Maro. I 19,

pu>^ i;s, .') ist qoia statt qui möglich, aber nicht

notwendig; (S. (50) wegen adv. Marc. 1 20, patr.

15 vgl. Neauders Autiguosticus - pag. 423, .\nui.;

(8. 66) ady. Maro. IT 14, pag. 101, 35 ist die

Lesart der Hs. oondentis als Substantiv beizu-

behalten: fS. <;«;) adv. Mare. II 10, pag. lO.i, 4

u. 5 werden kurzweg iu Kap. 14 versetzt; (ä. (>'J)

adr. Mare. II 22, pag. III, 16 war statt engen-

tcu> (H.s. exigenti.'^) eher exigenti — anf gratiae

bezogen: ea folgt .nd — zu Hchreiben, Zeile 22

ohseqniet nicht in obüequio zu äudem (= ein die

übrigen Obliegenheiten nieht voll erflUlendes Hm);
(8. 711 de resnrr. c.irn. .'»1, pag. ,535, 25 kann

ich dictum nicht als manifestum embh'ma aner-

kcnuea, obeusoweuig die Umstellung (.S. 73) der

Endworte von adv. Mare. III 1, pag. 122, 15—19;

hinsiflitlieh der Änderung von Interim statt inter-

dum (8. 73) adv. Marc. 1 1, pag. 4!), 13 siud zu

Tergleichea OrclH zu Aruoli. I 3ä nnd Becker,

studia Apnleiana pag. 50; (8. 85) adv. Hermog. 41,

pag. ;^7I, 2."> seheint ineomlitns et »-('((fusus (in-

ooufusuä Msc.) et turbulentus auf den ersten Blick

die Vemratnng confusns evident; aber TcrtuUiaa

giebt darin dos Hermogenes Ansieht Ober die

Kigensehaften der Materie, die er bereites in den

vorhergehenden Kapiteln als sich untereinander

wideisprechend nadtweist (c. 28, pag. 3<>3, 17

kann dagegen nicht angef&hrt werden); (8. 95)

de pallio I, pag. 918 n. 919 weicht die Yer-

mutnng zn weit von der handschriftlichen Gewähr

ab: (S. 97) de pallio 3, pag. (»27, 1< kann die

Konjektur nullu statt t/nu nicht richtig sein, wie

schon snUnnditor beweist, denn, wenn das Tier

keine Farbe hätte, so konnte die herzutretende

Farbe sieh nicht unter die.selbti mi.scheii: naeli

l'iinius £4b. YUI 51 nimmt es die Farbe des

tiegensiaade« an, den es berührt, nach Äelian Hisi

au. II 14: tSiccv (»lay t^oav ov nfqxmv

scheint von una zu schreiben; Aristot. H. iiat. II

11 ist v<»u futctßoXii i^i Kede, aUo

nimmt er dooh eine weehselnde Farbe an, niobt

eine einzige; bei Isidor, origg. XII 2, 18 findet

sich Chainaeleon non habet unum colorem. De

pallio 4 pag. {i33, 2 (>S. M'ti) hat mich die Moti-

viemog för die Beeeitigang von Asiae nicht Sber-

zengen können.

Allein es würde vori'ilig und nugereclit sein,

nach der Zahl der von mir beaustandeten liesse-

ruugeu den Wert der stodia ecdesiastiea ra er-

messen. Nicht wenig hat die Interpunktion der

Werke Tertullians dadureh gewonnen; die sor^r-

fältige Rücksicht auf deu Gedaukeuzusammenhang

hat das Verständnis an manchen Stellen gefördert;

die Losarten der Handschrift Agobards sind vielr

fall; liergestellt, manche Verbesserung früherer

Lrklärer ist fester begründet, manches zur näheren

Kenntnis der Spraohweise Tertnilians beigebracht,

anch mehrere recht hübsche Besserungen >iii>i

vorgenommen. Freilich kann das EIrreichte de;

HarteUcheu patristischeu Studieu nicht zur Seite

gestellt werden. Es sind die ersten erasten Ver-

suche van der Vliets auf dem Boden TertuUian?.

und wer, wie Keferent, sich anf diesem Felde

bewegt hat, der bat maachea Fehltritt zu be-

dauern. Es ist ein gar eigen Dbg nm die Kritik

gerade des tertnllianischen Textos. Schon <lie

dnrehans eigenartige Schreibweise, deren sich der

kühne und selbstbestimmt« Spracbbildner bedient,

die nicht seltene Inkonseqnenx in der Konstruk-

tion der Wörter (vgl. z. B. Exeerpta Tertnlliaiieii

in Isidori Hispalensis Etymologiis coUegit Maxiiui-

lianus Klussmanu pag. 31, wo jedoch, nm die

Sache riohtig su stellen, an de pattentia 16 noch

ile pacnitentia (i, pag. (153, 3 hinzuzufügen ist),

die Hast und die Leidenschaft, mit der der heils-

blütige Presbyter seine rasch anfsteigenden

danken hinwirft, mBssen den Kritiker zur höch-

sten Vorsiclif in (b'r In t-enainn <les Textes Im?-

wegen. Denn die Keuutuis des tcrtuüiaoiacbeu

Sprachgebrauchs und seiner DanteHongsweiBe ist

noch weit entfernt, abgeseblossen zn sein nnd wird
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sa ihrer voUeu Klurstelluug noch langer ätuüien

IwdSrfeii. Ebea dies« Hwd; und ÜbereUong seheiot

mir der (jrniid /.a sein, w(>8hnlb selbst die genaue

Ordnung der (iedanken iiieht immer die dein

eiastigeu Khetur geliührende Sorgfalt erfahreu

bat, so daß sa seheiobar firfiher abg«8chkM«M>en

Pnnkt(>n später aufgestiegene Gedanken an anderen

Stellen nachgeholt werden, wo es nirlit immer am
i'latze i»t, die Küekbezieliuug auf uicht unmittel-

bar Vorhergegangenes absnweisen. FreiKch darf

man nicht so weit gehen, mit El)ert (fJc.xehiehte

der christlich-lateinischen Littfrjitur I .'!,")) 7m be-

baupteu, dafa TertuUian in der dräugcudeu lia»t

der IVodnktioD die logische Verbindnag der Sätze

5fier (Inrch 'gleichgültige, mitunter selbst gau?

ungeeignete Partikeln' herstelle. Dagegen er-

scheiut oft eiue lose Verbindung der Sätze, so

dab der eigentliche Zosammenhaog dem Leser m
ermitteln überIa.<^sl'll li]eil>t und brnngen des»>lbt>ii

ht'rvorrnft. weshali» sclum Flieronytniis über liic

Dunkelheit des Schriftätellors klogeu kouute. Knd-

lieh tragen sowohl die an eine bestimmte Person

oder ganzi' *.iomeinsohaften gerichteten Abhand-

lungen als auch «lie Streitschriften gegen Kinzelue

oder gauze Sekten nicht blols eiue rhetorische

Firbnng, aonden das Kolorit von Streitreden nnd

Zwie^inäohen ohne Heieielurang der redenden

l'er>onen nnd sind voll von scharfer Ironie und

beiibender Bitterkeit, die sich selbst der persön-

lichen Angriffe nicht enthält. Man möchte oft

gern den Presbyter das sprechen hören, wiLs er

schreibt, um an;» Miene nml Ton des Hedners

sicher abnehmen zu künuou, wohin er zielt und

wie ea Im ihm gemeint ist. Aach da gilt es

wohl enrogene Vorsicht, nm nicht anf Falsch-

beesamngen zu verfallen.

Dicee Vorsicht und Schonung nicht überall

geäbt an haben, das ist meiner Ansicht nach der

wesentliche Mangel der studia ecclesiustici

van «b r Vlirt-. ]>ijch fiiicU-t sieh darin manches

sehr lieachtena werte z. U. ad uat. Ii 13, pag. 121,

wird aileg«ndae mit Oothofredas hergestellt, dem
Sprachgebrauch Tertullians gemiUs, der alleg«re

nur in der i^fwüIuilichiMi I!(m1i'(i(iiii<,' v^h ^yxitni-

Ätfnv oder arrugare ((iegcusatz reieere; gi braiu iit

(ad nat. II 13, pag. 121, 12; de monog. -1, pag. 7ü7,

6; da ieiunio 5, pag. *279, 3; de padio. 12,

pag. 241. 28; apol. 11, pag. 18: 21, pag. HIß,

13; de praescr. haer. 20, pag. 18, 20; 43, pug. 41.

13; da Idol. 7, pag. 36, 1»; 12, i>ag. 43, 22;

Soorp. 8, pag. 150, 25; de exbort. cäsk 7, pag. 747,

10 und 748, 15: nd uxor. II 2, pag. nsc. ,1,.

resnrr. eam. 8, pug. 478, 12j. Adlegare hat stet»

die liedeutuDg von aüerre ad probaudum aliquid;

ich habe 13 Stellen geftmden. Danach rnnfs auch

ad Valent. 29« pag. 413, 12 in sacerdotes alleg^re

nnd ile resurr. carn. 22. pag. 45)5, !) nationnm

allegt'udaruui gelesen werden. — (S. Uö) de pudic.

16, pag. 252, 17 wird nach 1 Corinth. 3, 16

hinter omninm hinzugefügt 'hoinineiny temidum

dei dedieavit, (S. l»7) de pall. 2, pag !>J1. 11 cum

terra/ in Atlautico Libyam ant Asiaia adaequaus

(juaeritor ergänzt; 2, pag. »24, 4 entspricht awar

da.s hinter Phoeniees eingeschobene PoenoB dem

Piirallelismns der (ilieder, bleibt aber doch zweifel-

haft, weil emctare von TerluUiau (de cultu fem.

TT 13. pag. 783, 11) auch absolut gebrancbt wird.

|S. :i;m de pall. 5, pag. 94i), 6 halte ich den

Kiuschnl» ant pedes iindi inundi; magis Piir über-

Uössig. — Richtig ist zwar S. ü7 die Besserung

m adr. Marc IT 18, pag. 106, 18, aber die ver-

besserte Lesart steht bcii'it-.. was van der Vliet

übersehen hat, in di'ii Addenda et ( orrigcnda bei

Ohler Vol. II als Druckfehler bezeichnet.

Rodolstadi Brnst Xlnteaan.

Artaro Faadera, Dizionario <li anticbiti clas-

sica. Con iUusfraziuui e carte. Fase. II. Torino,

Palermo. Carlo Clausen. Sp. 156—315. Lex.- 8.

I,ti0 1.

Was Woeh. 1891, 49 S. 1836 ff. ftherdasente

Heft dieses Unternehmens gesagt worden ist, gilt

in volli'm Mal'-e atuli vuii dem gegenwartigen

zweiten; wegen der /alilreicheu, mit entannlicbem

Pleifse snsamnungebraohten Litteratnrangaben

wird das Werk auch bei uns zur raseluMi Orieu-

ticning gute Dienste leisten. Wie .sehr der Herr

Verfasser bemüht ist, stüne Arbeit müglichat voll-

kommen zu gestalten ,
zeigen n. a. die anf dem

Umschlage verzeichneten ^erbesse^ungen zum

1. Hefte, dii' -n'it' r mit den liir die andern Hefte

sich etwa ergebenden Na(!litrügen zusummeugo-

dmckt nnd als Anhang beigegeben werden sollen.

Auf ciii/elne kleine Venseheu und .Vnslassungen

des vorlii'irfiideii Ht-Ctes hiiT einzugeben kann ich

mir nm so eher ersparen, als der Herr Verf. die

ihm persönlich übermittelten derartigen WOnsche

j

und Bedenken einer genauen Prüfung untersieht

, und sie in der angei^cbeiicii W ii^e il<-'ii l.-'-crn zn-

gäuglich macht. — Eine besoudere Zierde dieses

Heftes ist ein ron Kanpert gezeichneter Plan

der Akropolis von .\tlien.

Krfrenlieli i.-<t ilic Zn>a<^f. d;ir> ilii> Publikation,

die jetzt bis l^x^ö/tohi geilieln-n ist. von nun an

in etwas schndlerem Tempo ei-folgeu wird.

Berlin. Frans Earder.
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AaRzti^r ans Zeitjtehriflen.

Athcnacum 3404—3406.
S. 94. Eine zwisclien Trient nnd Rotercto aaf

dem roihtcn I'fer der Ktsrh cofumloiip Tnsdirift, w<'lrli(i

Bich auf die [jciis VaK'ria bezieht uud aller Walir-

Bcheinliclikcit iiaeh zu einem an der Via Valeria be-

legenen Grabe gcliürtc, giebt uns einen neuen Anhalt

für die Bestimmung des Lanfes dieser Strafse. -

3405 S. i:!0. Für das 1892 in We«fall gekommene
lieft des 'Journal of Helleuic studies' wird ein Bericht

Uber die Ansftrabnngen der 'British School at Atliens*

zu Ml LMliipnlis, ferner ein IJerieht vdii Hcaiilani über

'Kci li'si;i-tii al Sites in Isauria' zur Ausgabe gelangen.

— Dl . Tsdundas bat auf BnichstQcken von Vasen der

Mykeuiscfaen E|iodic Schriftsporen gefunden, die, wenn

griechisch, die ältesten griechischen Schriftdonknifiler

und von biM-lister Wirliti}{koit für die weitere Er-

forschung der mykenischen Zeit sein wurden. Weitere

Untersachongm sind in Aussicht Kcstellt. 3406
162. Diese Zciebcn lint StaYs auf den zwei Henkeln

einer am Palainidi bei Nauplia gefundenen Vase ent-

deckt. Sie bestehen aus einem H mit zwei von den

beiden S;»itzeii iirrab]:iiifenden Ptri li 'i; ob das nun

eine llandwerkei>.i'^nutur, ein Zalii/' h Ih ii uder ein

Buchstabe ist, steht noch dahin; /ilmlirbes bat man
auf prähelleuischen Sicinblöekcn zu Cnussos gefunden.

— Onter den jüngst zu Kpidaurtis gefundeaen In-

•-rlirilten zeit'! eini' 'Ii'' Namen der vnii I'ansanias BT-

walinliii Hiliibaiier neru;>hil(is und ^traton.

The Classical Review VI 9, >'ovember 1898.

8. 8»! - 385. E. R f<hnekbnrRh wSfft die Über-

lieferung und verseliiidi iieii nchaiidliiiiin n ili r Dirono-

logic despunischen Krieges in Spanien zwischen

Sil und 206 V. Chr. Keg«neinander ab. Auf die

üntersui li'iüL' \(>it '!\r ,T'niii"M(z fPer römi^rli-kariha','.

Krieg iu bjtauicn 211-:;oii; wird dabei besimders ein-

gegangeB. — 8.386 f. giebt U. Ilayman einige Be-

niOTknnfren zur Passion der St. Perpetua etc. —
8. 413 verjib ieht W. W, Fowler Berfchte «her die

jüngste Feldniausi' I'la'^i- in Tin' s a 1 i c n mit antiken

Nadirichteii Uber solche (z. it. AHgtot. bist. anim.

VI 37, 580 B) and bringt damit die Yerehrnng

A]>()nos als Siuintliens ndrr !':<i ii(ij)io8 in Zusammen-
ban(z. — S. 413 f. M. L. Earle lindot Aeteli. Ch. lUt;,

Kitrip. Ate. 99.') Mi |. und Aristoph. Tliestn. 88" h<\.

Auklänge au den Ausdruck des Simouidcs /fwftt$

0 raq^tq. — S. 414 argwnhnt A. Palmer Cie. ad
Alt VI einen Trinn ter eines Komikers: levis, libi-

dinosus, vitio«>i» (uder tUnuuoi^u«), tagax. — C. tirant-

Robcrtson ericlArt TiV. aJ Au. II U, 3 und VII 7, 8.

— T. K. l'.'d'i- üiacbt ilaranf aiifini'rksam, IVm. A> ii.

III 510 fortii, rniivn sei sclion vi<n ihm und \Va','ner

wie von Simpson erklärt worden. Woehenschr. is9.5

No. 3 S. 82.) — S. 414 f. stellt C. Torr einige He-

haupluu'.!eu in Middletons Kczension von Murrays

Arebiinlode {('Iti-i'r. \ lH S. 37! f.) riditi-. — S.

werden die wichtigsten der im Jahre ld9l durch das

British Museum erworbenen frriechischen Manzen
kurz Ihm liri<'brn. - 4-2 1. Arcb;i<)lo2ischcr

Monatsbericht von 11. H. ^Valte|•^. Kn<ihtii<l:

In Colebestcr i^l römisches Mauerwerk, in llardknott

(Cuuiberlandj ein römisches I^agor gefunden worden.

— Griechfuland: Knude bei den Ausgraluugen an

der Heiligen Strafse, Erwerbungen des National-Mnseams

in Atlien; f;rab*t(>]i'n aus (b^m rir.'uis, AnsirrabiiiiKen

in Kcratia (AtticaJ, Argos, Sparta uud t?lratt»s (Acar-

nania).

MncDiosyne XX 4.

S. 338-390. De templis Romanis, scr. J. H.
Valeton. In Fiirlset/un!; seiner Epirii niiitren ilWr

das röniisi iif S ikralweseu (vgl. Wochcuschr. IS'JI

S. 1408) liamb It <lcr Verf. Uber die gottesdieustlichefl

Statten, 1 . über ilie Hedeulang der W. aacer, mnclui

u. a., 2. über die inauguratio loconim: a. de aus])ieiis,

b. de loco libcrando, c. de loco tcnninando, il. de

templo minore, e. de loco effaodo, f. de ratione de-

cumani et cardinis. — 8.891—899. Ad Odjsseam
scr. H. V. II er werden, nemerkunu'en zu der jetzt

vervoll>taiiili!.'teu Aus};abc von Eeeuwen und Meudts

da Costa. NachEtym. M sei o 312 v-rre» « »' zu schreiben;

TT 387 sei (}»ha9f durch ./3!9 und den Arkadischen

Dialekt pescbUI/t; (> 280 ihiorQti,''ai; ff 306 ot* yno

i' */fijM'oc; das nberlicfertc fVijri'oc konnne Minst

uiclit, iXuitig häufig vor. — S. 400—40d. Observ.

crit. ad scriptores Graecos scr. Sakorraplina. Ver*

be»sernn'..''Miisrlilrn:o zri lsa« us; iioleiienlHch wird über

ulkoic if xiti — praesertiiu gehandelt. Soph. Phil.

631 ,'h~((fnov ^ av mX. Demosth. XIX 357 xiv

at'ioT yairyoQoi: IMut. Mor. 347 c x^^l^^t
yuQ i,^tJ'S XaiQoptr. S. ^ 10— 413. Von der Er-

zithlniig bei Tacilns, ann. XI 27 sucht S. A. Naber

zu beweisen, dals sie 'fidem longe longe()ne excederu'.

S. 414— 417. Varia, scr. v. d. Vlict. Cicer.

or. 144 leijen'Io, ainHcndo, iU ,'\rlo rtiain aliitiiil ali-

piondo possis meiiores faccre, >ir«c(«; cur iiolis. .\ pul.

apol. 42 piRces homm satis putverunt. Varro,

I. I. V hl eobors ex nbiribus /i.rti\ eoniungitur.

Plant, asin. •.i.'^»4 salu» erilis, decus popli — copiaruni,

custos intcrior corporis nmorist|Uc iuiperator. Martial.

IV 43, 9 gm'ti dixi tarnen? hoc cct. — S. 418. J. J.

ll(artma») liest Horat. a, p. 252 trimetri» aeerrt-

Cf-ri' ins est ticm, a iniiifuis: um die Con<ecutio

temporuut zu rechtfertigen, sei nach iumbeis ein Puukt

SU setzen vnd la eritUren: olim senarins purus fuit;

jHxtea spondcum adinisit. — S. 419— 420. Ad
VitruxiiVH, ser. K. Dumoii. Dir Text des Vitruv

sei vielfach verdorben, besonder i:i Um vom grieeb.

Theater handelnden Abschnitt; die neuerdings auf

Grund des Epidanrischen Theaters t;<"sen die Glaub-

wilrdii-keit des V. i/riinlii inMi Einweinbiniien erleiÜL'eii

sich durch richiige Lesungen uud Erklilmngcii des

Textet*. — 8. 430—448. Ad tragicos Oraoeos, scr.

II. V. Herwerden. Die Vcrbesserunasvorsehläfjc

sehlief^i'u vich L'rolsenti ils au ilic zweite .\Hsgabe der

Kragni. tr.ig. (ir. \>m\ k. Naii-k an. In den neuent-

dcckten Bim-hstUckeu der Antiopa des Euripides
wird V. 46 geschrieben »rr /ii^- xdfii^c, V. 61 f. i jroil*

tulTTTct - iff«d' uioi Xifi^. Der .\bsclinitt wird mit

einem warmen Nachruf auf Nauck, 'magnum tragicorum

sospiiatorem' abgeschlossen. Es folgen noch einige

I!imerkunuen zu Weckleins Ausgabe di r Aescliy

irischen (irestic (Eeipz. IHSti): Agani. 52s xoV/oi;

u7i(trHj, tlT'J /t{>oidvxit itttvttt'y 1222 xa) iJn'df,

1652 xdyw hftQ^ft Choepb. 242 ^a»' iftc* fdof
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y/ffl*»', 330 yvoc trrTfiit'c, H7fl aTio'Uarwfin' i. p.

procul stonius, 1U17 uTtifioi'' dfitit/n, ki'in Sferblitlier

wird Still lieben ohne Leid binlningen, 1016 mllssc

daty^i gel«Miii werdon.

Rhoiiiisclies Museum 47, 4.

S. 473—488 M. Früukel, Zur (Irakomisilicu

Verfiissoni;. Die RcchemchaflspHii ht der abtreteiiilon

Beamten bestand sclioii imtir Drukcm; Kloi<-tlRiii!.

hat die VerealtuiK; nii hi m. hr uiif den Naukrai it ii,

sondern auf den Pemcn anlV:( I au( mul aacli an Stelle

der Kolakreten die A|H>dektcu gesetzt. >iaukraron

und Kolakreten blieben in fcemindcrtor Dedentnn«; be-

stellen, ebenvd die Prjtanen. — S. 4Sli ,M4.

J. llberg, Cber die .Siliriftstellerei des Klniiiliuv

OalenOS. II (vergl. Khein. Mus. 4 l S. 207 ). Kinc

Uotersnchnng des VcrhSltnisses tlvr S< iiriften (lalei r

ta seinen persönlichen Hi/ielmngen, mit einein se-

nauen Ergebnis für die Studienzeit in reryamoa 147

• löl, in Smyrna seit 151, den ersten Aufenthalt in

Rom ) G4(? < - 1 68 mit Widman^ an Flavias Boethn»,

Triitliras und Antistb('iie<. den zweiten Aufenthalt in

Korn Iü9 ff. unter Mark Aurel und Se)iliniius Severus.

Die letaiten umfassenden Schriften entsj^reehen seinem

Wunsche eine grundlegende Systematik zu schaffen. —
S. 515— 549. E. Klcbs, i>ie Scrijitores historiae

Auftustac. Scblufs. Sprachlicher Nachweis Ober die

Einbeitlicbkcit der Schriften des Trebcllius Tullio und
des AeKaa Spartianva. In Rnnmn erfcben sieh «eeha

verschiedene Verfasser der bi^toria An^usta.

S. 550 557. K. Kirclmcr, Dii- Zusuiamensetzunj,'

der Phylen Anticonis und Denietrias. Ks wurden aus

den verscliiedenen Thylen, die ihre offizielle Reihen-

folpe haben, je zwei Demen in die neuen versetzt,

ihinilicli ans Kieclitlieis
,

A(;:rj«, i'aiidionis. I.e<intis

und Autiuchis je zwei — zusammen zehn — iu die

Antigonia, and aas Akamantia. Oencia, Kokropis,

lli]i|>otitbontl8 ond Antiorhia Je swci in die Demetrias.

Die Aiantis wurde, weil sie zu wenige Demen umlalste,

•biTgan>,'en. — S. 558— 56H. I.. Traube, Kas (;ast-

tiiahl des Cicero. Ein« Sprucbsanimlaag, die auf die

Sprüche der sieben Weisen znrttrhf^ht. 8. 566 568
Ti\t und KrklaniML'. -- S. .'n;'.! ,"i7ij. |,. -

in acher, Der Aias und Od>sseus des Autist heues.

Mehiscbe Form ist aas den beiden Deklamationen
kirbt herzustellen. K* sf bcini eine wcniffct iM iIt iidude
nai houripidcisclie Tra^ndic, wi b be die unlutr x{)i>:t^

('i liaiidelte, zu Grunde K<'le|/en haben. Die Antor-cbaft

de» Antistbenes ist dadurch aaagc«chloBScn.— S. 577

—

596. B. Bothc, Verfnistndien. II. Die erste, nennte
lind achte Kklo^'c sind in ihrer Zusaminensctznnf,' nur

durch Annahme doppelter KntwUrfc crkhirbar. —
S. 597 f. O. R., Epikritisrhe Bemerkungen in dieser

Abhandlung. Es wird die Hesnonsion in dii'-iii

Gklopeii festzuhalten sein. - S. .'j'.»:'— <i-J7. W. Kroll,

Ein Deu(datunigcher l'annenides Kcmunentar in einem

Toriner Palimpsest. Text und Erklärung nach Stüde-

mnnds Anfzeiclinangen ans Tnriner Cod. F VI, I.

("i. Jahrhundert). — S. (;-2h f. (). Kibbeck, Zu
iierondas 1 und III. — S. (iJ8-ü34. A. Elter,
Zu den neuen BrnchstQckcn dt^s Stobacus (Narbtrag

za S. 130) and den Sprüchen des Euagrins aus der

Uidener Ilandachrift Voss. tir. 4 ' N 18. — S. «34 —

t;r?H. K. Dziatzko, Aus und über Terenzhand-

schrillen. Calliü]dus ist nicht Alcuin. dem dieser

Üeiname nur scherzweise gegeben wurde. — S. G38 f.

S. Speyer, Eine schwierige JnveuabteUe (III, Es
wird Torgescblagen "Eripiant »onmum turJo. — S 639.
1'. Dl rlirr, Zu ri. I II) ]in> Deiotaro 1.'!, 35: //

attlfin fft (aii |uid ist zu streit heni. — S. 640 f. E.

Wölfflin, Qnintilians anpebliches Urteil über Demo-
stlicnes und Cicero X, 1, 10(> 'Curac plus in illo, in

liDC natural ' ist zu berichti;.'i'n durch Umstelluni;; von

hoc und illo. — S. (MO. C. Wcyman, Zum Phoenix

des Lactantius. Aus demselben citiert Zeno, Bischof

von Verona (t 380), der auch die Institntionen benntzt.

Klieinisches Musinm .\liVlI. Ergänzungsheft.

M. Mnnitius, rhihdodschos aus alten [Mbliotheks<

katalo^en (l.'>2 S.): < ine recht erwtlnschte Zusammen-
stellun;; auf (irund von (iottliobg Werk, Chor mittel-

alterliche liildiotheken, dun Ii wi b bc wir (dier die

Verbreitung der griechischen und römischen Schrift-

steller in Frankreich, Deutsehland, England und anderen

Ländern bis zum .laliie I .iiuMndehrt werden. Wichtig

ist schon das Inlialtsviizrirtiiiis sowohl durch die

Schriftsteller, die es entliiiit, z. It. rctroniiis, wie

durch die fehlenden z. It. l'haedrus. Der anfser-

ordentlich inUhsainen Arbeit fügt der Verf. aufscr

zahlrcicheu Aninerkunp n noch eine Ittiiii rkunji Uber

Geisas, aus dem Gerbert t^nmixiy citiert, ferner

Aber den Phfinix des Loetanthis, über Julias Valerias

und Ober Aurclius Victor hinzu.

Zeitschrift für das G y mnasialwcsen 11.

S. t)91— 7-_'2. 0. Weifscufels, Der neue Lehr-

plan des Lateinisclu n I, nnterscheidct, abgesehen von

spczialistischeii .\ltptiiliiliiL,'cn, lluniaiiistcn wie Zeller,

Treitscbko, Jäger, Wendt, Uhlig und Itealpädagogen

wie Frick, SrhiHer; die neuen LehrpMne sind im ganaen

eine rniu'estaltiin'^' im Sinne realpikdasocisehcr Prin-

zi]den. .\m meisten uuffallii; an der Neuurdiiun}.' ist

der Mangel an Konzentration im llaujitpunkte; nirgends

tindct sich der Satz, dafs die griechische und die

römische Kultur in eins zusammengefafst werden

solle. Vm in l'ii:ii;L dl«' beiden Littrratiirrii lianim-

nisch zusiunmcukliugen zu lassen, mUfsteu Ciceros

rhetorische und philosophische Sciiriften den Haupt-

staniin der lateinisi lien l.i kliln' in Prima bilden.

l)ajri't,'cn ist in dem spradiln ln ii riiti rriciitsl)etriebe

tlie Konzentration in einem zu reichlichen Malsc vur-

handeu. Auf der unteren Stufe mul's die Grammatik
dio Hauptsache, ja fast alles sein, und auch in den

mittleren Klassen f;tnpt sie « ist an L'< i.'i n die I.ekturo

zurückzutreten. Kasus-, 'l'empus- und Moduslehe im

Anscldtisse an Musterbeispiele aus Nepos und Cilsar

/II bebanib lii , wird nunborwimllii lic Si li«icri^kciten

lialien. I)ie si hiiltlirlieu I bcisrl/.iniL'rii in^ 1 .ati iuische

mUfsten nicht in Prima, soinlern vielmehr in Sexta

'fast nur als KQckttbcrsetzungen ins Lat.' zu behandeln

sein, dann aber stnfenweis freier und selbständiger

wtTili n. I>i<' - briftlirlHii 1 i M t/iiii^-cn ins Deutsche

sind nur für diu unteren Klassen zuzulassen, diu ganze

fOr schriftliche Obungen ObrigbIcibende Zeit ist in den

mittleren und oberen Klassen dem rbi isetzeu ins I.at.

zuzuwenden, in den lutztereu die Zahl der wochenl-
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lichou Stunden wieder anfacht zu erhöhen. — 8. 748

—

751. P. Fleraming, Zar Vereinfeebon«? des gram-
niatisrlioTi riiterriclits in der princhisrhcii S|>ra<li,',

liefert siatistisclie N'iuliiräKL' zu dem S. 210rt'. iintt r

glcieliom Titel erscliiciit-nen Aufsatz von M. Hecht.
Obwold die ver&nderten Zahlcncrirebiiissc Hechts Ful^'o-

run^rcn nur unwesentlich beeinflussen, kann 4:v sich

voriiluftK zu der von H. vorgeschlagenen radikalen

Jieschneiduiig der Foriaenlebre der unregelmätsigen

Verb« noch nicht entsehliefson, weil er flirebtet, dafs

man fnr <las, was man 'an Zeit und Kraft für die

Lektüre iler Obertertia gewinnt', in den oberen Klassen
infulgi: linsichcrfacit nod Uokemitnifl der Elemente
wieder bOben mnfii.

UezeoüioQü- Veneictaiiiii philol. Schrilteo.

Abbandinngen ans dem Gebiete der klaas. Alter^

tuniswissenschaft. II', r. Christ . . . ^faugtbracht:

J\phJi. 26 S. 411-414. Von den 3C Stödten «erden
nnr Kiderllns kritiaehe Bemerknngen liesprochen nnd
zwar •jdii'vtit,' von M' f.~l>'7\

Alirens, Heinr. l.udoll, Kleine S liriften. I. Bd. lU -

s(»n,'t von ( arl /Jueherl/u. Mit Vorwort von ü. Criisius:

/X.51 S. 1836 f. Mit Freude zu b^gittCMn. //. U.

Apelt, 0., Beitrage zur 0««ch{chte der griechi-

schen rhiliiso]tliie: f>/,Z. 2 S. Mitteihinfien aus

dem Inhalt der in diesem Saniuielbande vereinigten

8 Abhandlanfcen. E. WtlimattH.

Athennt'orae libellus pro ChristianlSi Oratio de re-

surrectionc l uiiavcrum. rcc. Eduard Sehteartz: üp/t IV.

52 S. 1644-1047. In Bezog auf den Text blciljcn

viele Schwierigkeiten zu Ifiaen. AJo^ Hügeitfrld.

Audibert, A., Etndea aar l*biatoln du droit

romain: Her. :r2 S. 498-501. Klarheit and Methode
werden gelobt von J. JfeetarewL

Benfey, Theod., Kleinere Schriften, heraneg. von
AdaUierl lh::e)d.nyer: I.C. 51 S. 15*34 f. Die Hcr-

ausj;abe ist ein dankenswi-rtes Untenieliinen. L. Fr.

BouucI, A., La riiilologie Classitiue: < hi.t/'r. Vi ü

8. 410-412. C. Smith ist mit dem Standpunkte
des Verhssers nicht einverstanden.

Da -oll, Cr., Die griechischen Staats- und Rechts-

altcrtUnier: ßphW. 52 S. 1651-1653. Das liudi ist

gewiaaenhaft nnd mit Erfolg gearbeitet nnd gegen
früher wcsentUeb erweitert and verbessert. Vieier

'J'huinsrr.

Caesars dallic War, EiRbl books of, by W. Ii.

Harper and // C. 'Jolmat,: JJph IV. 52 S. 1647-1040.

Itciehhaltig und planrnüfsig nnd für anierikaniirhe

»Studenten' sehr brauchbar. A'uf/. .Vfitije.

Cagnat, B., L'armi^c romaino d'Airiqne: J^L/i 2

8. 40. Anerkennende Inhaltsangabe und Berichtigung

einiger Verseilen. //. htss.ui.

Corpus Seriptorum Kecicsiasticurum Latiuonim

XXV {Aupuatiuu», VI 2, ree. .lo». S^ha): Her. 52
8. 504 f. Unzureichend. /' I.ejaii.

Draeseke, J., .\pollinarios von Laodicea: Hn-.b'l

8.501-503. Wertvoll. /'. Lfjaij

Drojsen, IL, Die gricch. Kriegsaltertfimer (K. F.

Hermanns I^ehrbach der gricch. AntirinitSten II !).

/.;><;. t:i, 1-2 S. lOSM-in^S. \i. l,f ns. l^iifenil; E.
Kuliliku ijiubt Berichtigungen und Naebthige.

Endemann, C, Ein Blick in das Leben nnd ein

Blick in die Schule: tiph W. 52 S. 1658-1659. Zeichnet

sii Ii durch Wanne iie-< Ausdrucks aus. ('. NokU.
E u r i p i d e s ' Medea erkl. v. A', Wediltin. 3. Aufl.:

Bph [V. .')2 S. 1637-1G4I. Eine hochgewJiUste Aas-

gäbe. G. Vit. Iii

Frölilii h, Fr., Das Kriegswesen Casars: ZöO.
43, \i S. i08S 1892. Eine tüchtige Leistung, die

namentlich in Gymnasialkreisen weiteste Verbreitung

verdient. E. Kalinha.

(lerlike- H ofmann - S t i 11 c r , Latciiiisdus I^ee-

buch. 3ti. Aufl.: iV. Jahrb. /. Fhd. it. J'äJ.

8. 56. Die Neuerungen werden anfgesftblt und meist

anerkannt von Firhte.

Uarnack, A., Griechische Übersetzung des Apolo-

gcticus TcrtuUians; Medizinisches: Aer. 58 8. 508 f.

GrOndliche Studien. P. Jjijau.

Hartfelder, K., Mekneniho^na Paedagogica:

Clatxr. VI 9 S. 412. Kone Inhaltangabe von J. Bau
Alullhiger.

Hille, H., Über die Platonische Lehre vom Eros:

Bpf, W. 52 S. 1C36. Ueferat.

Homeri Ilias, Scholaruni in usum ed. F. Oiwr,
I. II: lirr. T)-' S. 4'.u;. Angabe dOT GrandsIlM des

Herausgebers von E. Baudat.
Horatii opera ed. Krlter et Hämtuer^ cd. II:

^(76' 43, 12 S. 4082 f. Hin treffliches Schulbu.h,

doch bat J. M. Siounisser gegen den conspoctas

metromm nnd den index Bedenken.

.T.itier, 0., Marcus Porcius Cato: BpkW. 52

S. 1 649-1050. Interesse für nlmischc Geschichte zu

wecken ist die Schrift wohlgecignct. Hermun Schilltr.

Juliion, E., llistoire de L. Muuatius Plaucus:

Rer. 52 S. 497 f. Itchandelt hauptsächlich die Gründung

von Lyon und ist eine wertvolle PrOfong des Dio

Gassius. G. Goi/au.

Kietz, G-., Der Diskoswnrf bei den Griechen nnd
seine kUnstierisrlioii Motive: CluKur. VI 9 S. 423. An-
erkennende Inhaltsangabe von //. B. Wi/ler^t.

Kirchner, K., Die verschiedenen Anffassnngtu

des Platonischen Dialogs Kratylns: Bph W, 52 S. 1635-

I6S6. Referat.

Landgraf, G., I.atein. Schulgrammatik. 2. AiiH.:

iV. Jahrb./. lliil. u. l'äiL 148 S. 50. Ein vortreff-

liebes Lehrbuch. G v. KobititukL

Menge, II., 1. Lateinische Stilistik. 2. Übungs-

buch zur lat. Stilistik: NphH. 26 S. 41.j f. Gegen

1 bat Bedenken, 2 empfiehlt ./. /iiilau.

Middleton, J. IL. Tlie remains of Ancicnt Romc:

Classr. Yl 9 S. 415-419. Kinzelne Fehler beeinträch-

tigen nicht den hohen Wert des Werkes. F. B. TarUlL

Myska, G., Über das Verhältnis des von Plato

im Politikus entwickelten Staatsbegriffes zu der Dar^

striinii..' ilesselbeii in ihT roliteia und den Nomoi:
Bph W. 52 S. 10:tO. Referat.

Oltramare, A., feludc sur Tcpisode d'Aristie

dansles Gcurpiques \'iiyi!e- Z<,<!. 12 lOSOf.

Das Ergebnis, die Aristaeus-Episode sei allegorisch

/u erklären, ist durch FeblachlOise gewonnen. A.

Piatons Lackes erkl. von C%f. Oon. 5. Aufl.:

Ch,ssr VI !< s. vyi. Verdient in Jeder Hinsiebt

empfohlen zu werden. .1. Adam.
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Poolc, Greek Coins in the British Musoum,
Altjratidriu and t/te \o>iten by Puolc, lonia liv lload,

Af>/.mt by Wrofli: CUix.t. VI 9 8. 4I8-4il. R
Garduer hobt iuteressaiite Einzellieiten ans diesen rei*

cheo Rbiden dm unerreicht dastehenden Werkes herror.

Prpufs, S., Index Pcniostlieiiicus: <hlfrr. /.i/l. 17

S. 539. Trotz der Milngel und LUckon, die in be-

sonderen Umständen ihre Fntschuldigang finden, ein

onbczablbarer Schatz. M. (jitlöauer.

Recucil des noticcs et m^moircs de la sociötö

archet)logi(jue du d^partcmcnt de Consfantinc, S' voiutuc

de la troisiime sirie, vingt-sixiime volnme de la

eoUeetion 1 890/9 1 : Bph W. »S S. 1 650- 1 65 1 . EnthlU
wertvolle Beiträge. Johannes Sclnm'dt.

Kein lieh, S., Cbroniques d'Urient: Ciatsr. Vi 9

S. 422 f. Far grieeh. Stsdien too vielfiicbem Nntzen.

yy. JH. Hamsat/.

Robert, C, Scenen ans der llias and Aithiojiis

auf einer Vase der Saminluuf; des Grafen Mithcl

Tyskiewicz: JJphW. i2 S. ltJ55 ltiö8. fingehendes

Referat von Emä Rritrh.

Schmidt, I.., Der idiilologisehe l'iiiversititalehrcr:

DLZ. 2 S. 37. .\blehnend. /'. Caiur.

Sihlcr. F.. G., A compicte lexikon of the latinitv

of Gieear's Gallic War: liphW.bi 8. 1649. Sorg-

same Arbeit. Ruit. Menpe.

Simon, Jak.. Anf Grierhenlaiids Boden : XphR. 2*1

S. 414 f. Solche Arbeiten sind unserer Gymnasial-

jagend nnr tu empfehlen. Rud. Mengt.
Skutsch, Fr., Plautinisches und Romanisches:

Classr. VI 9 S. 402-4Ü4. Den Ergebnissen dieser

iStudien zur Plautinlsebea FroBodie Btioimt W. M.
Lintitaif fast durchweg sa.

Sophokles, 1. Elektra, Auslegung von Hüsn,
2. Antigene, Beitrag zur Geseh. u. Beurteilung des

antik. Dramas von W'elziioj'er: ZöG. 43, 12 S. 1U72-

1074. 1. Sehr Ihhiflthlige Istbetlaehe Analyse. 8. Die
^I;lni;el, dir der Verf. an der Anf. findet, entspringen

einer irrtUinliciicn Auffassung. //. St ÜetHmayer
Sturm, .1. B., Über iterative SatzgefiQge im Laieini-

»chen: i^'pUR. 2(> S. 415. Verf. kennt da.s Material

nnd die Lftteratar nicht genügend. Cat^ Ste<m<nm.
Thiemann, K., Die Platonisriic Km liatoluL'ii- in

ihrer genetischen Kntwickeluig: ßpItW. 52 S. lG3o.

Inhaltsangabe.

Vcrgils Aeiieis I VI erkl. v. T^tuhH-iq-ScImpi-r,

11. AuH. von JfeuUke: ZöG. 4^, 12 S. 1074-I08Ü.

Die zahlreichen Äadenmgen sind VerheaMrangen. A.
PriiuciU.

WAhtin, L., De nsn aiodoram apu l A/ olbtihim

Rhodium: liphW. 52 S. l(;41-li;44. Die Ciiter-

socbung ist fleifsig und mit gutem Urteil geschrieben.

Rtk/i^ J^!Jqmüü^r.

MittelliBgsi.

AnhlologiMh« OwallMknft n Itrlin.

,T;\niiar-Si(zung.

Der erste Teil der Sitzung war gcschäfllieheu

Angdegenheiten gewidmet. Nach der Reehnnngs>

abläge durcli den Schatzmeister, der von der finan-

ziellen Lage der üescllschaft ein günstiges Bild ent-

werfen konnte, wurde die Vorstandswahl vorgenommen
und auf Antrag des llenn von Allen der vorjährige,

aus den Herren Curtius, Schrmo, Conzc und
Treudelenburg bestehende Vorstand durch Acda-
mation wiedergewlhlt Als ordentliches MitgHed trat

Herr Sdiulrnt Klippers, als aufserordentlirhc- llrir

Dr. G. Kietz ein. .\usgehiingt waren im Saale die

Tafeln des zweiten Heftes der S<trkophage von Sidon
von Hamdi Bey und Th. Rcinach. Vorgelegt worden
durch Herrn Curtius: Ch. Waldstcin, Krcamtions
of the Amtrican tchool of Athens at the IJeraiou

of Argot. London, Williams and Norgate 1892}
C. Robert, Die Nekyia de» Polypnot, XVI. Halliaches

Winrki'InKiiinsprou'raniin : ders., Fühifr durch das
archäoLopische Muxfiiut der L'idcti filüt UaUe- Witt^n-

berp; Uelbig, l^a coutponizione d'iin rilievo Totlonia;

Conze, Ctter eiu ßronzepirät in Ifodekafderform
(Westdeutsche Zeitschr. XI, vgl. .lannarsilzung 1892);
K. vun SciineidtT, Drei röiui.irhi' Sindte (Ai[uileja,

Pola, äalona) aus 'Kunstgescbiclitliche Charakterbilder

ans <kterreteh-Ungani' ; ReriHont et Efsenlohr, Corput
J"'<tpiiri>riii>i Aiijiijiti I^ni; BevilldUt, l'n p'iipiffut

(/diiipue du itiiijit de J 'hdaptitur; Kufus Ii. Kiehunlson,

Volire inscriplivit i'f Plutnia; Sp. Lambros, Neu-
grifchenUind seit 14öJ; Ii. Dreisel, Aumnii Aununti
et Domitiutii ad ludo» suecidares perliuentfs', G. Kii lz,

.\iji>tiifi(i.'(che Shidieii I (Diskoswurf); H. Gacbicr,

Rryüirae. L'nUrmehnngen über die (Jetehichte und
die Ver/aetung der Stadt im Zeitalter de» Hdte-
»//«HU«; G.Weber, l>i<,<iiv, fVlhoa, Apamen- Ciholon;

ders., Hupafpa. Lt KuUh il' Aiasoural, Birphi et

Oeäeinichx Kabbadias, FXvnta tmt i&yixov itw-
aiiov I; W. Froehner, ColUction van Branteghem;
A. Körte, Vane mit Faehellau/darttellunp.

Dies« n N'^iLiirrn riilili' Herr Er man zunächst

die Besprechuug eiues Aufsatzes des Herrn Prot
von Kaafmann an (aas der ZeHseliriit für Ethno-
loijio'i. in welchem dieser eine aus .\'.;ypfen stammende
Kaiksleintafel seiner Sammluny; venitfentlieiit; sie zeigt

in der Mitte einen viereckigen See, zu dem eine

Treppe biuabfohrt, um ihn her eine Reihe von Ro-
setten und einen breiten Mlander als Rand. Herr
V(in Kaufmann sieht in dem Stein das Bruchstdck

eines Modelle» de» ägypti»chen iMbyrinÜie», Der
Vortragende wolHe nicht bestrriten, daft der Ver-
fertiger des Steines mit jenem Miiandcr in konventio-

neller Weise ein l.abynntii hal^e andeuten wollen;

doch sei der Stein nach seiner Ansicht zunilchst ab
eine Opfertafel später Zeit in Anspruch so nehmen,
wie dies schon neben der einen Ecke befindliche

Ausflufsöffnung walirsehcinlit h Hiat lie. Wanini der

Mäander neben diesem Austtufs durch eine Linie ge-

teilt sei, bleib« bei dem fragnentariseben (%arakter
des kleinen Denkmales freilii-li unklnr. Im An-i lilufs

hieran maehtc der Vortragende ilunuif autnnrksani,

daft die imun t wieder aaftretende An-^ieht, Labyrinth

sei eiu ftgj-ptiscltes Wort, wissenschaftlich unbegnindet

sei. Ebenso wie die Oriechen die ihnen gel.uitigen

Namen Meninon, Al)ydo*, Troja. Baliylon auf ägyp-
tische Lokalitaten Ubertragen haben, so haben sie

auch das am Eingang des Fs^m gelegene ver-

wirkcltc Bauwerit nach dem kretischen Wnnderban
bouauiit.
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Der Vortragende besprach dann wi ifor dii' üiitor-

sin huniion Zur (ße.irl,ir/ite der J'i/) umih ii, liii- Herr

Kc;;.-Danmstr. Lndwi;; l5<irchardJ in der aL.'j|ttisilii n

Zeitschrift verOffeutli«^t lint. Sie liaben ergeben, dal's

die Pyramiden (ebenso wie die tbebanischen Könitrs-

l^rdber) frQhneitig von (inihhiulHTH i riinn lini wi.nli n

siod; sie sind dann aber in der sogenannten äoitiüchen

ZäHty die ja anch sonst die Erinnerung an die iUteste

Geselii eilte A^ryptk-iis m']itic!:t iin>I cicli in Aitrrtiiiii<>li'i

gcfiüien hat, z. T. \vi<'<lcr bePKi-stellt worden. IJor-

artlge WiederlierstcUnnizvn >inil iiisbesonilerc filr die

Stnfenpjraniide von Sakkarah (König /.i><>er, 3. Dy-

nastie) and fQr die dritte Pyramide ron Gi/eb (König

Heidtsre) nacbwtislmr. Der lilztc rp N;ii |i\vcis Bor-

cbardto hat eine weitere Bestätigung durch eine Beob-

achtung des nerrn Dr. Sethe erbidten: der in der

I'yramiiJc pifundeiie Ilolzsari: do*^ Moiikere jef/t in

London I eiitliiilt in seiner li»nlirit't die u'leii in 11 (irtlio-

gra|)liisc)icn und Krauimatisehcn Sehnit/tr. die die

archaisierenden Sar);inschHfteu der saiti-rlu'n Zeit

aufweisen; er stammt eben von der siiätiTon Her-

steliung des alten Grabes.

Des weiteren bestätigen die Uorebardisriien Unter-

fincbnngen die seiner Zeit von Lepsius aiif^estellte,

nciierdinu^ aber vielfach angefochtene Tlnurie <U<

I'jrraniidcnbaues, zum wenigsten in ihrem Gruud-

gedanlten. Sie wftre jetzt etwa zn fominlicren: 'Die

Tyraniiili'ncrlaticr i'titwnrfcn zuerst den Bau iliror

Gnüter in nialsifjnn I)imi ii>!iiiiPti. Bi i der AosfUhnini.'

dieses ersten Kntwurfes lHÜ> r<i n r> .iir iih Uten Könige

;

andere, denen Zeit oder Umstände günstiger waren,

veryiröfscrten jedoch vor Fertitrstellnn!; ilires Projektes

den Bau entweder durch Anbauten olnn' ÄnileniM.'

der Gänge und Kammcro oder Anderten Ubcrhaujit

das erste Projelit einschliefslich Kammern n. s. w. in

ein gr(i|Ver(> um. I'nter l'iii>i.iii'leii wiiriie s(i;^ar

eine nochmalige zweite Vorgrulseruug des lüutwurie^

vorgenommen.'

Herr Conzo brachte die AnshAngobngen des vierten

lli'ftes des luhrbiictis dM afr'"'i<'l"ili.'i'/,, it Instituts

lö92 zur Vorlage und legte im Anselilusse an den

darin enthaltenen Bericht des Herrn Ileltner Uber die

Arlxiiten am römi^eheii I^Imh ;iiuh die erste Nummer
des l.iiiiisl'ltilti'.t vor niiil zur lilustratinn de-^ Vor

trairs von Petersen in der römischen Winckehnanns-

Sitzang des Instituts die Photogra|diic «Ica Chigiarhtu

MtufnreVtf*. Vom Institute legte er femer das dritte

Heft der . \l!>i nincln'n Milli ihiinit'ii 1S!*'2 v(ir uinl be-

richtete endlich auf Gruud der von Herrn Dör|)l'eid

eingesandten Nachrichten über dessen mit Institut»-

initlrlti viiri-'rnoiiiincite Au>^'.'rafiuiii;pn in .\tben zwischen

l'n\ .vliligL'i und Arcopag. Zwei l'lauc Duriilelds ge-

statteten der Gesellscliaft von ilcn Einzelheiten der

Aosgrabungsergebnisso Kenntnis za nehmen. Ein an

der freigele(>tcn, tibri^s schon tn Kanperts Hane
VOraQS(i;eM-t/leii Slrul-^r L-elegeoes Asklejiio'^-IIeiliglum

hat aucil Ausbeute an Weihgeschenken geliefert; von

diesen und von anderen Fundstfictcen gelangten Dftrp-

fel<!<5 IMiotosraphiecn zur ^'orl^L'<. Auf den in T)ijrp-

felils Sinui; besonders leitenden (iedaiikeii der Aus-

tfialiMML', die Frage, ob in der nntcrsuchlen (ieu-eud

die EunealcniiKis gelogen habe, vorsagte sich der
|

VortniL'eiide för jetzt einzimelieu, da die Ausgrabuncm

noch im GanKe und deren wi ili-rc Ersrebnissf daher

abzuwarten seiLMi. Es wurde jedoch erwähnt, dsfs

ein grofäcs Waascrbassin aufgedeckt ist, das von dem
vom oberen Ilfssofl her nm den Sttdfäfs der Burg

heruniL'rfiiiirlen Kanäle alt.r Kiiie-t nilitidu L.'e>)>eist

war und seinen Abtluü in einen Hauptkanal hatte,

welcher unter der aofgedeckten Strafse entlang Uuft.

Herrn vnn Brantigbem verdankte ni;ui Photo-

ftraphieen von Skulpturen, welche kürzlich in den

Besitz Sir Edgar Vincents in Konstaotinopel gelangt

sind.

Ucrr Curtius erörterte an einer Wandkarte,

welche das Dionysostheater und Umgebung darstellte,

dii' neuen, in der Müniliener Dissertation von .Inlui

l'ickard {Iter Httiinlorl der HtdiauBpirler und Jtt

Chor» im ffrirchif-hm ITteattr de$ fSnfit» Jahr-

fiundirisj juii^'^t ji'lihaft vertretenen Ansi<-!iteM nlxtr

Orcliestia und Hüliiie unil lioli die enfpe^'enstchL'nden

IScfleuk. :i lu i vmi , well hc vor einer abschliefsenden

Neubearbeitung des hellenischen Theators eine grOnd-

liebere Berflcksicbtigung verdienen (vergl. BerUntr

phüoL Woe/teMchr. 1893, No. 4).

Herr Kubier si>rach flhor die ßf-stiniinn«,! /.,<

( \istiirtf»ij>fU zu lioiii. Daft daselb>t Wertuiijekic

voll Privatleuten deponiert zu werden pflefilen, zeigt

Juveu, Sat, N, 257 IT.; dals ein Teil de< kaiserliehea

Fisku* dort anfliewahrt wurde, ergiebt sich aus In-

>eliiiii' I, ir pri>'(itr>ilor) Aiig(u»ti) aii Omlvrftm)

C. 1. L. Vi ador Caeaari» ad Ca$tor{tm) et

ad lorieatttfin) ad auetoritatein 0. 1. L. VI 8688, wo-

liei ih r Vortraji nde loricutn nlelit mit (>. Hirsehfeld

und Jordan auf ilie »t>itua lonrnta ttiri Jnlii, sondern

mit Mommsen auf ein fest ummauertes und vergittertes,

also zu Depotzwecken besonders geeignetes Gewölbe

beznit, indem er diese Hedeutunu von foriira, toriearf,

hiric'itto an zahlreichen lätteratnrbi,'is[)ielcn crlilntorte.

.\uch eine Kicbungsstatte befand sich im Casto^
tempel, wie die Inschriften einiger Oewiehte zeigen.

\y.\{< amli in den Zeiten der Itepublik der Castor-

leinpi'l zu pndaneu Zwecken gebraucht wurde, gebt

ans den Hestimmun^'cn des (Gesetzes von Bantia her-

vor, nach welchem die SenatonMi drn Kii| auf das

Gesetz vor dem Quiistor beim oder im .Vninuni, die

sikmtlicben Beamten dave^en vor dem Castortemjipl,

ebenfalls in Gegenwart des Quitetors, ablegen sollten.

Da die Anwesenheit des Qnästors deshalb erfbrderiich

war, weil dieser den Kid zu Protok^dl nehmen und

im Archive niederlegen mufsle, so sprach der Vor-

tragende die Vermutung ans, dafs sieh tin Tdl des

Archivs iui Castortoniiiel l)ifunden hal)e, wie auch

schon Joniaii der Ansicht gewesen war, dals der

Saturnteni]iel allein aicht ansgcrcicht habe, um dem

Ärar, dem Archiv tiod den QoiUtoron mit ihrem zahl-

reichen Personal Raum zu gcwShren. Wenn nach

('in rr^ (^uinctian.i «ler .Turist A piilius Gallus im

Jahre die Berechnung einer Schuldsumme, weiche

P. QninctivB. an das Hans der Seapalae zu zahlen

hatte, anf Grund der lex Valeria im Castorterapel

viillzo;;, so hat man sich ihn als einen, wo nicht

vom (Quiistor eingesetzten, so doch von ihm lie^tiltiyiten

I
ArUtrr zu denken; wfthrend es freilich ein Irrtum
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war, wenn UotomanDUs und andere uucb ihm den

AqidUu selbst Ar den Qnlstor hielten. Obwohl das

an und fftr siflt mü-rlirli wilrr, so i*t es docli nicht

bczcu(ft. Aber dals Sfiiuliir<'guiiiruiii,'t n mit llilto ili r

QutieMon-i urbani besorgt wurden, zoiRt Cic. ad Att.

6, 2, 2. Falls die vorgetragene Ansicht richtig wäre,

dOrftc in den Worten des Him. Aneyr. ßa*iiieain

qttae fuit ivter aedem dulcrig «t atdetH SaiUThi

»ebr Üegeo, als eine blofs lokale Bezeichnung.

8« W«eh. 1698, 8.1S79ff.

Per Verfasser des von mir in dieser Zi ii^i In ilt

(1892, 47) rezensierten ^ftegr^mta Stuni7,i <l>tiMao-

tfta^, .i. fhqrtttvCc, bat sich in der Nia 'Hfü^ vom
10. Th'zi inbiT l^'.i'i in leiilcnscliaftliclior Weise nbcr die

«Uiigerccbtigkeit^ dieser Uezension beldagt. @. ^'« Iit

dabei von der ganz üiltchen Toranssetznng ans, als

ob mir irgendwie daran |:!;i'IegiMi gcwosen wäre, d''ii

Wert seiner Sdirift Ijcninter/usetzcn. It h habe di>'-

•dbe, in richtiger Erkenntnis ihrer Tendenz, ^cinc

wiUkoBmeno vnd branchbare Gabe für seine Ijinds-

ieote* genannt. Damit hltte 9. znfKedcn sein kftnnen,

da er ja selbst erkLlrt, er haln: nii.lits amli rc^ vor-

gebabi, als ,eiaca falslicbcn und versläuiUiclien Abril's

der Stoischen Philosophie zum Besten lernbei^eriger

Hellenen, iiielit zur Belehnins gelehrter nermaneii"

zu sehreiben. Hätte ich ihm aufsäfsi^ s» iu wollen, so

li9Ue ich anch jenes Lob ziemlich cin'^i-hninki'n mtis-en,

doch es fehlte mir dara, offen gestanden, Zeit und

Lost. Das sehirftite Urteil, das ich tiber setee Schrift

L'<'l'il!t habe, dal's »ie nimilich keinen wi^srnHcAnftliolien

Wert besitze, acceptiert olioc jcglicbc» Bedenken.

Wenn er aber, obwohl er kdne «wissenscbaftlicbe"

Arbeit zu lief'.Tn ln'wnfsf w.ir, trotzdem wüiisihte,

daiii dii sflbe in einer wissensehuttlkhen Zeilsebrifl der

lAftoi rmnitioi Lies]iroelien werde, 80 mafstc er es

sidi auch geütllca lassen, dafs man an seine Schrift

den hei uns ablieben wissenschaftlichen Mafsstab an-

lefjte. Im Illingen liahe irh, wie es bei Rr/. iimhui ii Sitte

ist, dann noch einzelne VoncQge und einzelne Irrtümer

seines Buches namhaft gemacht. Die von mir ge<

mnrlifcn Ausstellungen sueht er, von einit;en tnnvider*

sjjreehlicbcn abgesehen, der Hcihe nach als unrichtig

zu orw^ien. - Ks würde mieh hier natHilicb zu weit

fQhron, anf alle einzelnen Tunkte genauer einzugeben,

irh bemerke nur, dnfs meine Aasstellungen zu einem

grofsen Teil gar nielit dinkt gegen (•)., somlern gegen

die meiner Auslebt nach auch in Deutschland noch

herrschenden Yomrteile hinsichtlich der AnfflBiisang

pi'.vi'.MT stoiseher Lehren geriehtet waren. Dafs es

XUrurteile sind, werde ieh a. a. 0. zu beweisen haben.

Kino ungerechte Verdrehung ist es, wenn ©. es so

dar!>tellt, ah wollte ich die TLatsache bestreiten, dafs

die St<jiker die Gleichheit der Sünden gelehrt haben,

während ieli ddi li nur eim- riehtige IJe ii rt c il u n

g

dieses Dogmas anzweifelte. Völlig mifsverstaudeu hat

er mich, wenn er meine Verteidigung «ler germanischen

hntoXoyUt so deutet, als legte ieh ihm eine GeHng-
isi iuitzung der deulsehcn Wissensehaft zur l..ast : ist

doeh sein IJueh roll von I/ibcscrhebungen der Leistungen

der deutsehen Gelehrten I Dafs aber W. in seinem Tadel

der germanisehen iuniokoyia einen Mangel an Ver-

stüadnis fttr die Wiehtigkeit einer grtlndlirben und

eindringenden Detailfoi-sehung bekundet, hat sich mir

von neni'ni bi'-liili'jt davlunli, daf> er es als pedan-

tisebe Kluinigkeitskrauier. i laeberlieh zu maehen sueht,

dafs ieh in meinem nueho über Kpiktct beis|»ielsweisc

geziiltlt habe, wie oft sich das Wort aiaih^ti bei

Kidktet findet. Niemand wird mir vorwerfen kOnnen,

dafs ich das Zaiileii übertrieben habe; (•). abrr sebeint

nicht zu ahnen, dafs iu gewissen Fälleti das Zählen

eine onerlftftliebe Bedingung ist fhr die (n'flndlirlie

uml zuverlässige Kruicrnng eines philosojitii-^ihen He-

griffs. — Wenu ieli vermutete, dals ('). in dem Cilat

aus Clemens Atexandrinns (ström. II, 11), 482) das

Ol*« vor e^Qfir«*s übersehen habe, so erklärt sich

dies daraus, dafs ich seiner Zeit, als ich mir die Stelle

notierte, da- n^iQtnou für sinnlos befand, -o dafs es

mir in der Erinnerung als falsche Lesart vorschwebte.

Ich bin heute noch dieser Anstellt: denn der auft^ge-
rrwc folgende Salz soll die Ansirht des Clemens be-

iirUnden , dals die stoisehe Dctinition des iflof —
dxoXoitfioi <fvnH — fälsehlich die Natur

an die Stelle Gottes setze, bekanntlich ein von Clemens

oft wiederholter Tadel jrcgen die stoische Philoso|)hio,

die ihm ja -oii-t in nianeher llinsidit syiii|iatbi-i li ist.

Diese Verurteilung des stoischen l'untlieisnius kaim in

dem Wort tfytftn&t unmQsflich onihalten sein, auch

wenn man das^i lbe in der Redentnng „scheinbar, mit

einem gewissen Seln ine" t'al^t: di iin es haudell sieh

an der betr. Stelle nieht niii di n Gegensatz von

''scheinbar" und nin Wahrheit'', sondern um den Gegen-

satz oQ^üg oder »ulJii und oi» 6f},'h7ig oder oi^

xu).Mi (efr. die ganz almlirli,' si. llc sirotn. I, r)l,34ti

IX^q rtfifon^mt Iffowup, oi ualS^). Wenn mir
schlii'fslieh (•). vorwirft, ich liebe meine üfiü()l(ti wie

ein liebcvoUer Vater seine eigenen Siindslinge, so seiic

ich nicht ein wii' es anders sein sollte bei dem, der

seine wisscnscbafiliclie Überzeugung durch selbständiges

Forschen und Nachdenken sich erarbeitet hat

A. BonliSilNr.

Verzeichnis nen erschienener Bächer.

ApoUonii Pergaei ijuae graece cxtant cum com-

mentariis antiqnis. Ed. L. f§nb*iMf. II. Leipzig,

Teubner. l.XXXV, s. S. mit Figuren. A
Dio]ihanti Alexandrini opcra omnia cum graccis

commentariis. Kd. P. Taunny. I. Leipzig, Teubner.

IX, •t'^l S. H. .=».

llernieN, Zeitsehrift für klassisehe l'hiiulogie,

fifiifniliiiji^lfr ZU Band I-XXV bearbeitet von Af.

H'eUinann, Berlin, Weidmann. 182 S. 8.
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ihrem hisloriselien Zusatniinnliangf. II. Der nord-
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Ruprecht. XII, ü08 S. «. 14.
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196 S. 8. JC 5,60.

Wide, S., Lakonin:li€ Kulte. Leipzig, Teubner.

X, 417 S. 8. Jk 10.
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Rezensionen nnd Auzeiven.

JoMf Korr. Dio Gottheit der Uricclien als

Naturnaeht. (rrtindzafe einos ehtheitlichen 8y-

«ivm*- uritH^liitK'ltor ttötterlohrc. Ztieicicli cinlpitcTuicr

Teil zu iIcs Verfassprs l'Haiizenwch in der vricilii-

sehen Mytliologie. luiisbruck 1892. Waf{ii<irsclio

Univensitäts-lJuLlihaudlutig. VII, 80 S. x. •> JC

Der lölilich bekaiiute Verfiüwer der ,i*tlun/.eD-

welt in der griechischuu Mythologie' bemüht eich

in aeinem neoeaten Torliegienden Werke ein eia-

heitliclies System der f:p-iprlii9chen Uötterlohre zu

»chaffeu. Hei scinea L'utarsuchuugeu über die

Qeziebuug lier Pflanenwelt sn den venchiedeueu

GSttern iat er nlmUeh fiberall saf die EinwirkiiDg

von Licht nuil Fenrhticfkeit gestolHen, nnd so

meiut er. die alleu (iottheiton Kemeiiisame tinind-

bedeataiig »ei die einer durch Feuchtigkeit be-

frnditendeD Himmelaniachi (S. 08), ohne dabei in

l)< dcnkfii. duf^ diese Einheit in \\'irklii'l>kfMt iiieht

in den göttlichen Kinzelweüen, »untieru nur in

«einem eng umgrenzten Beobachtnngsstandpnnkt

liegt, denn lieht and Feuchtigkeit sind eben die

Haiiptltedingungen alles I*fl;ur/<'ii!(^tien>\ und whn

immer auf dieses einwirkt, tritt iu ersti-r Linie

ni diesen beiden Vorgängen in BeBebuug. Um
nan aber diese vermeintliebe Omndbedentnng f&r

möglichst viele Gottlieiten zu erweisen, benutzt

Murr zudem uiilicdeiiklich der synkretistischen Zeit

angehdrige Quellen, indem er lieb dabei foUcb-

Heb auf den Yoigang Roeeben beraft (8. TI).

Wenu dieser uümlich gelegeutlicli die Anschauung

vertreten hat, dafs anoh eh apiter Sehrifleteller

zuweilen alte Vorstellungen rein bewahrt, so meint

er damit doeh siehcriich nur solche, die ^^ieh in

dorn gegebeuen Kall entweder auf ältere, für uu»

v(>rlorene Quellen oder anf die VolkiBberliefemng

stützen. Bei M. ist dagegen fast nirgends anf

die naehweiiibiiru Entwicklung im Wesen einer

Gottheit HtiokMcht geuommeu, vielmehr werden

alle in spfttgrieehiiober Znt vmrliaKdenea Vorstel-

liingeu als einander gleichwertig liehaehtet.

Von dienern Standpunkte huh erklärt er uua

nicht nnr Zern, sondern auch Hermes, Poseidon,

Dionjaoa, Apollon, Aiklepioa, Uepbaiatos, Pan nnd
.\res für HimmolsgiUter und Hern, Dioue, Leto,

Demeter. l*üiseplione. Artunii.-i, .Vphrodito, .Vthene

und die Njmjiheu für lliiumol^göttinncn nahezu

gleicher Art, ohne an einer solchen religiSsen

Tautidogic AiistoCs zu mdiuieii. Wer dergleichen

gliiubt, mulä notwendig der Hypothese beistimmen,

die für jeden Stamm nur ein OQtterpaar als vt-

sprOoglich sulufst. Diea deutet M. ganx nebenbei

einniiil in der Kinleituii;? un, iT iiiitiiiit aber bei

der eigeutlicheu Duriitelluug dai'auf keine Rück-

sieht, ntaabt aadi Bürgende den Tersnoh einer

Zuteilung der einaelneu (jeataltmi an boHtimmte

Stämme, Hingegen betrachtet er von .\iif;ui;_r an

jcue höcluteas in spätester Zeit bcrvortreteude

Miaehung der FoDk^onen gSttlioher Wesen ale

Beweis eines in der grieohisohen Bel%ioD herr-
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sobcndfn Ziit^cs 7nm MoiiDtlieismns, «len er ge-

radezu als üolieu \'orzug vor der Auifa-saungs-

weise anderer Völker, iuslMsoadere aneh der

TOrdenisiatischen !>$emiten, beceicbnet. Uuerfind-

Hch bleibt diibei freilich, wie er nach Ethmrd

Meyers Artikel iu Kuachers Lexikon ßuul noch

Ar einen Soanenfott chleehthni halten kann.

Im sweiten. tabellariseh angearduetcn Teile

snclit der W-rfusser nun auch unipjckehrt nach-

zuweisen, (lul'ä diiH Wükeu der (.iottheit auf deu

einulnen Oebieten der Natnr ein im wesentlieben

dorehaus ciaheitliches sei. Hier werden die Bo-

»iehnngcn der Hiinme]H)»otthpit, d. h. der verschie-

deneo als liiiumelsgottbeiten gedcutetcu Getstalteu,

tn Liebt, Sonne, Wärme, Jahreaieiten, dem Monde
und deu Höhen, zu Wind, ()<fwitter. Regen und

irdischen Gewäüseru, zur Feuchtigkeit, Fruchtbar-

keit, Walduug, übtit- und Lundbau, Wiese und

Weide bebandelt nnd Veneiebnine von Gleieb-

etaungcn solcher <jottheiton gegeben, dazwischen

ancb auf deu Jahreslauf uml heilige Pflanzen

bezügliche Mythen zuaauiuieugeateUt. Manche

dieeer TabeOmi lasten wirkiteh enge Benehnngeu

zwischen einzelnen flotthciten erkennen, im g;iii/cn

könuen aber auch sie nicht als lirwciskräftig

gelten, weil auch hier keine Scheiduug der (Quellen

Torgenoinuieu, aondem alles dmrchaae synkreUstisch

Torgeführt wird.

An Druckfehlern sind mir ü. 17, 3 txatijßi-

Xr^i^; 8. 18, 8 Hyuunettos und Lonkate[i>]; S. 19

nnd 35 Kultur för Knitos; 8. 26 Ptfthfft^Hi
S. H. a nu Meer; 8. 63 Getreide; S. 64 ytice

(fiit^i aufgeätoliieu.

Wnraen. K. Btendlng.

VevilB leitamentau Oraece. FUr den Schulgcbrauch

erklärt von Dr. Fr. Zelle, Oberlehrer am Huni-

heldls-G\ iiiiiasiiiui zu liiTÜii. \'. Dil- Aimsti'l-

geschichtc von Ü. Wohlfahrt, Divisiouspfarrcr

in Ualhansen un Elsafs. Mit einer Karte. Leipzig,

D. C. Toobner. 1892. VIII a. 139 S. gr. 8.

Semer EricISmng des Johannes-Evangeliunns

(vgl. Wocheusehr. f khi,«.s. l'hilol. ls;i-2. Xo. G,

Sp. 1.VI ].').•) hat Wohlfahrt als fünftes Bänd-
chen des Zeileächeu für deu Schulgebrauch hemns-
gegebenen Novnm Testanentom Graeoe nnnmehr
die Ai)o.stelge>,cliichte folgen iBSsen. Oer Herans-

geber dürfte recht liii!)en, wenn er 'gerade für

diese» Buch des Neueu Tcstauieuts' 'ilas üedürfuis

einer Schnlansgabe ein weithin empfundenes*

nennt >^eine Erörterungeu aber über <lie Wahl
gerailc tlieser Schrift für Si>knii<lii sind für die

preulüiächeu Schulen weuigüteuü gegeuataudülos,

da die neuen Lehrplänc die Rehandluug der .'\p<_'.

für überbekunda vorschreiben, üewifs, es 'füllt

die LektBre der Apostelgesohiehte die LQcke aas,

die meistouH im Wissen des Schiiler.> genulc be-

treff» der apostolischen Zeit vorhanden zu fein

pflegt; deuu der l)iblitiche GeächichtMuuterricht

behandelt diese Zeit, wenn er sie Qbwfaaopt be-

rücksichtigt, leider meistens nur sehr oberfläcli-

lich". Das war bei der Auorduuug des biblischen

Geschichtüunlerrichta schon früher so, und ist es

aneb heute noeh. EVQher aber wnrde dieser

Nachteil sofort dadurch aufgehoben, dals bereit;.

in der Ubertertia die .Apostelgeschichte gelesen,

die Gestalt des Paulus also deu Schölern früh

Terirwit wnrde. Wiederholungen in Obeneknnds

und Prima sorgten für die I?fff!-tigiiiig der i^e-

wonueuen Eindrücke und Keuutnisite. Jetzt liegt

die Sache viel ungünatiger. Zahlreiohe Schüler,

die das Gymoasinm nadi glOehdieb dorehlanfoier

Untersekunda jetzt nach .\bleguiig der vor-

gesebriebencn Prüfung — verlassen, um sich

irgeud einem uicht gelehrten, bürgerlichen Beruft

sa widmen, gehen ins Leben hiiuai, ohne dsi

'leringste vou dem grolsen Heideuapostel und

»einem Werke gehört zu haben. Ist das nicht

ein entschiedener MaugelV Wohlfahrt meint,

die Apostelgesohiehte kSnnte in der Lntberseheo

Cbersetzung aueh schon in der Tertia gelesen

werden, und behauptet mit Fug uud Kecht, dula

'dieselbe doch den Grundtext, wie das eben bei

jeder Übersetzung der Fall ist, keiueswegs «^

setzen' wird. 'Es dürfte (luruni viel richtiger

sein,' fahrt er fort, 'die Lektüre dieses Buches

am hnmanistiBohen Gymnasium bis zur Seknnds

zu vor.-^chiebeu, deuu die Kenntnis der grieehischen

."Sprache, wie sie iln- S,Iiiiler auf dieser Stiiff

schon besitst, ermöglicht hier zweifelsohne eine

fruchtbare LektGre dieiei Baohes im Gmndtext

TreHflich vorbereitet mnfs dooh der Boden gersde

für «liese Lektüre bei den SVhülerii sein: siml t's

doch vielfach die längst vertrauten Stätten grie-

chischer Kultur, die der Schüler hier im Geiste

betritt, Troiis, Athen, Korinth, Rom! Wie leicht

niul's («s diicli. so will es mir scheiueit. dem

Lehrer »ein, beim Schüler Interesse zu wecken

ftlr den kfibnen Mann, der gerade in diese klasn-

seiieu Stutten die Lehre Christi tmg!' Wenn

auch dieser ganze .\bsehnitt durchblicken läfst,

dufü sein Verfasser aufüerbalb der Schule steht,

was für die Abfassung sehnimalsig braniAbarer

Erläuterungen immerhin kein Vorzug ist. so

stimme ich doch dem Inhalt der letzten beiden

1 Sätze mit voller Überzeugung zu, da ich seit

23. Febmsr. WOCHENSCHBIFT FOB KLASSISCHE PHILOIXKilK. IBOSw No a

Dlgltlzed by Google



205 2Ü6

nahttO 20 Jahren in ihrem Geiste gewirkt habe,

auf <li>m grofseii klassischPU Hint^Tj.TUiiil»', ili'-^sfii

tiuupttttätteu Wohlfahrt ueiiut, die gewaltige

PenBDiiehkeit cles Idlhaeo Apoiteh Jesn Christi

dem horauwachsenden Geschlecht uach Schicksal

und Lehre iinnifr tin*! iniiniT wii-ilcr ii;ihe /n

briugeu oud verstündlich zu luacheu bestrebt gc-

weeen hin. Aber sollte die oene Lehrordonng

bei ihrer Verlegung <l(*r Apostelgeschichte nach

Oberseknnila stillsclnveigeml vorausgesetzt hubon,

diük ihre Durchurbeitnug nach der griechlHclu-n

Unehrift in erfolgen habe? loh gisnbe es ganz

gewüs nieht. >Schou bei Beapreclmug der früher

pr^rliif tu'iipn Bänilcheu des Zellcsclicn Novnni

Testameutum hob ich au dieser Stelle hervor, dalii

seit einer Reihe von Jahren in Sehleswig^-Holatein

das [josen des griechischen Neuen Testaments in

der Sekunda verboten sei. leli lial>e das beklaj^t.

VVeun Wohlfahrt, mit abermaliger — wie mir

sdieint, völlig QherflBssiger — Wiederholung der

Iber Zweok und Absicht der mit AninerkuDuen

ersehenen Ausgabe des Neuen Testaments lian-

delnden Sätze Zolles, bei seiner Arbeit die Er-

leiehtemng der hiosliehea Vorbereitang des

Schülers auf die zu lesenden griechischen Ab-

sclinitte im Auge hat, 'so dafs der Lehrer itn

Uuterhcht mehr Zeit findet für die religiöse zum

Henseu gehende ErklSrong*: so befindet er sich,

meiner Meinnug uach, in einer starken Selbst-

täuschung. Dergleichen Aufgaben dürfen, wie die

Sachen dou einmal heutzutage liegen, ich wieder-

hole es, unter keinen OnistSaden den SchQlem

mehr zugemniet werden. Wohl aber kainn man
Itesoviders wenn erst die neuen Ziele des grie-

chi:ichen Unterrichts voll und ganx erreicht sind —
för die Sekande dem Verf. reeht geben: *die

Kenntnis der griechischen Sprache, wie sie der

Schüler auf dieser Stufe solinn besitzt, ermöglicht

hier zweifelsohne eine fruchtbare Lektüre dieses

Bnohes im Omndtext.* Da soll denn aaeh die

Apostelgeschichte ohne Vorbereitung in der

Kla-isc jrcles(>n nnil des Herausgebers fleifsige und

verstiindige Anmerkungen mögen zur Belebung

nnd Tertieftmg des Unterrichte onmittelbitr her-

nngezogen werden. Freilieli wird zum Zweek

villi WiederlioIniifTeii der Luthersche Text nicht

eutbehrt werden können. Denn, darüber gebe

man sich doch ja keinen ESnbildangen hin, die

Cbersicht geht, trotz der in der Einleitung S, 8

auf^'estellten < üiedeiung dos Cinnzen, die dann im

einzelnen unter dem Text an den betretleuden

Stellen weiter ansgeetaltet eradieint, beim Lesen

des giieehiflfliieii Wortlants den Scholen iinr sn

leicht verloren. Ihr Blick ist viel zu wenig ge-

schürft nnd ^^eschult, die spnu lilielie Form ihnen

bei aller Leichtigkeit viel zu wenig geläufig, als

dals ihnen Übersichten und Wiederholnngen mit

der wünschenswerten Wiederaufnahme der beim

ersten Lesen )ebeiiili<^r crfiifsteu Kinzelheiten in

f<')rderlicher W eise gelingen sollten. Trotz alle-

dem begrafse ich (ganz abgesehen von der Branch-

liarkeit des Werks fiir Lclirer und jnn^je Tiieo-

logen) Wohl fahrts Ansj^alie vnii dein seinerseits

anfgestellten und von mir bei den beiden frühereu

Anzeigen mit Znstiminnng anerkannten pädago-

gischen Ciesichtspunkte ans mit Freuden Ich

habe zn Ostern sorr]eieli seine Ausgabe <lcs .1 o

-

huoues-J:) vangeliums mit den l'rimaneru unseres

Matthias Clandins-(xymna9iQms in Angriff genom-
men, bin aber in der Durcharbeitung desselben

leider dnri ls di ii \ii-l>r'.ic!i der ('l)oleni in Hani-

burg unterbrochen worden, da derselbe das Fern-

bleiben der Haml>nr<^er nnd anderer SchBler und

damit einen Hückgang in der Prima auf 4 bis

f) Schüler zur Folge hatte. Kfiensn lial)e ieli so-

fort nach Erscheinen von Wohl fahr ts Ausgabe

der Apostelgeschiehie diese den Oberseknn-

danern in die Hände gegeben, um sie weiii<rbten8

von Kap. 13 an das wichtige AN erk in der Ur-

s])rache lesen zu la&$en. Ich glaubte lins um so

eher nnd mit nm so nachhaltigerem Erfolge tiinn

zu können, als der augeublickliche Schülerstamm

uoch vn!i Obertertia lier mit d>'in gesamten In-

halt des Uuciies, besonders den lieiseu des Apostels

Panlns, wohl vertrant ist.

Was nun die wissenschaftliche Lieistnng Wohl-
fnhrts angeht, so kann ich mich im grofsen und

ganzen mit dem Gebotenen für Schulzweckc ein-

verstanden erklSren. Sehe ieh aber anfEinaelheiten,

so finde ich meine Erwartungen mehrfach ge-

tänsclit. I m etwas Änlserliches voraufznschieken,

so hätte der Verf. sich aller überflüssigen Frennl-

wOrtw (nniTeTsalistisehe, apolt^tisehe, eondlia-

terische Tendenz, Hypothese, idealisierender, har-

monisierender Charakter, Tradition u. a.), die

heutzutage Gott sei Dank der grolsen Masse

nnserer SchBler gar nieht mehr bekannt sind, nnd

die nun immer wieder des Verständnisses wegen

erklärt werden müssen, weit strenger enthalten

sidleu. .\uch das wörtliche Anführen von Aus-

legungen nnd Meinungen anderer hätte thnnliehst

vermieden werden mii-s( n. obwolil es ja bei einer

.'^clirift, wie die Apostelgi>chielite ist, sell)stver-

stüudhch nur auf eine verständige Auswahl des

on nnseren waekeniten Scbriftanslegeni Geleisteten

ankommen kann. Wohlfahrt ist mir in vielen
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wichtigen l'Viigt'ii l)oi wrifoin iiirbt cntscliieilen

genug; aber es wäre völlig zwecklos, mit ihm

über diesen oder jenen Punkt seiner wisseoschaft-

tiehen Dboseagong mhien iia wollen. Auf

ilicscm Gebiete lieilst's ja leider immer nocli:

So viel Köpfe, so viel Öimie. Ilerodoto« und

Xeuophou können mit Sekandaueru gelesen und

Texstsndeu wefden, ohne daTs es eines Wortes
iiiier Zweck iiud Ab^il•]!t ilirer i^ebrifttii bodiirfto.

Alleü diea ist klar uud etiileuchteud, uud uuter

allen Forschern and ICrklüreru herrscht im wescnt-

fiehen Cberanstinimnng. Bei der Apostol-

geschiclite ist dies keineswegs der Fall. Um
nur wenigem hervur/iilieben, so kauu ich dem, was

Wohlfahrt über 'Zweck uud Tendenz' 8. 2 ff.

snsflUirfe, Im allgemeinen zustimmen, desgl. der

'Einteilung' S. 7. der 'Clironologic' S. !) und dem

Abschnitt ülier die 'Glaubwürdigkeit' S. 0 (>. Da-

gegen befriedigen mich die Erörteruugeu über den

'TerfiMser' a 1^2, die 'Qnellen' S. 6/7, den soge-

nanutcn Apostelkonvent S. SO/Sl, S.'^ f. sowii-

über 'Zeit und Ort der Abfif-Hin i^" S. ;i lo in

keiner Weise, liesouders der Ao^5llmilt über die

GlaubwQrdigkeit irürde an fibenengender Kraft

gnade für die Jngeud erheblich gewonnen haben,

wenn der Heriiu-geber — ich Iteschriinke mich

auf dieseu eiueu l'uukt — der Frugo nach dem

Wirberioht und der Person des Titus BiWanns
(Silas) — eine und dieselbe Person, was, dies

sei gegen Wohlftihns Anmerkung zu IT).

ä. bemerkt, längst überzeugend bewieseu

isi, Tgl. W. 8eufert in Hilgenfelds Zettschr. f.

wiMenschaftl. The<il. XWIII, 8. IVoO ff., besonders

S. 3()r)/3()(! — auf den Omud gegangen wäre.

Der sogeuanute VVirberiuht bildet doch iu erheb-

lieh weiterem Umfange die Grundlage der Dar-

stellung, ab blol's in den bekannten drei unver-

kürzt aus demselben wiedergegelienen Stellen

Ich verweise statt weiterer Auslühruugeu an

diesem Orte auf die gründlicbe und rollSber^

sengende Abhandlmiff in IT il gi ufejils Zeitsclir.

f. wiss. Thenl. WXII. S. ;;;»;; 11(1 lirr W ir-

boricht der Apüstelgesciiichte' von Oskar iloitz-

mann. Derselbe hat den Behematismus der ein-

geflochteuea Hedeu nnd der 1 >ai>t. Illing des

Verfassers lebendig zur Ansi h^nnm;^ i,'ebraclit uml

den W irbericht als llanptiiucUo des Ver-

fassers der Apostelgeschichte auch in den
Stuckt n : i<u> than, die zwischen den Bruch-

stücken '\>'~ \\ irberichts liegen. 'Nun hat

der Wirberieiu, %ugt üoltzmauu höchst ein-

leuohteod (a. a. 0. 8. 408), *sieher nicht erst mit

nnseren ersten Fragmenten brauen; aber ftber

seinen Anfang; läfst sich nichts auch mir irgend

Wahrscheiuliche» mehr sagen. Nur ein Htück

der Apostelgescbiehte tot dem ersten Fragment

dürfte mit einiger Bestimmtheit ihm sugswisBen

werden, iiäinlicli die Hede des Paulus iu

l.ystra,' — Wohlfahrt beiludet sich S. 7 mit

seiner Auuahme der Abhängigkeit der Bede in

Lystra U, 15 ff. von PanW Red« ia Athen iu

entschiedenem Irrtum - 'die sieli mit denen in

Athen und .Milet ebenso berührt, wie sie von den

früheren schematischeu abweicht*. Unter den

mehroTMi Uinneni der nrapoetolisehen Zeit, die

als Verfasser ile> \\' irberichts in Ans|>rurh ge-

uommen worden sind und von denen Wohlfahrt

S. (> gar noch einmal den Lukas auftaucheu

UUst, um dann für Wendts gant allgemein ge-

haltcne Ansicht sich zu entscheiden, kann nach

Holtzmauu ernstlich nur Titus in Uetracht

kommen. Kr ist 'der einzige Manu, von dem wir

sieher wissen, daft er schon bei der Apostel«

/.usinmienkuufk den Paulus begleitete und noch

kurz vor seiner Gefangeiiscliaft ihm schwierige

Hotschaften bestellte'. Holtziuaaii halt den

beiden gegen Titus als VerÜMser des Wirberichts

i«rliobenen Eioweudimgen : 1. l r \'erfas8er de*

NVirberichts sei ein Judenehrist, und J. Titus sei

zwischen dem ersteu und zweiten Aufeuthait des

Apostels in Philippi dort nicht zurfickgeblieben —
mit Recht entgegen, dafs jene Behauptung sich

nicht ausreichend begründen lasse und auch nicht

walirscheiulicii sei, da der Begleiter den aramäisch

redenden Paulus (Kap. 21. 33) nicht Torttanden

zu haben scheine, wahrend der zuvor erwähnte

Seufert (a. a. O. S. mit voller Knt-

schiedenheit Titus .Silvauus als Heiden-
christeu erweist Sodann weist Holtxmaon
darauf hin, dal's jene zweite ßehauptong gar

iiielit der Apostelgeschichte entuomtncn worden

kaiiu. Will mau iu Titus,' so sehlielst er (8. 4Ul>)i

*den Teriasser des Wirberichts erkennen, so er-

klärt sich daran» auch die merkwürdige That-

sache. dal- der Name dieses von l'aulus oft

genauutcn .Mauues iu der Apostelgeschichte nicht

vorkommt.* Die wichtigen Forschnngon, auf die

ich hier, um von anderen m geschweigcn, den

Herausgeber aufmerksam zu machen mir erlaulie.

uicht beachtet zu haben, erscheint mir als ein

Hauptmangel der Aasgabe. MSge eine hofliNit-

lieh nicht zu lange au^bleilionde zweite Auflage

ilas Versäumte naeliliolni. Im ülirigen werden

die Anitjigeuossen Wohltahrts .Schulausgabe der

Apostelgeschichte auch in der vorliegenden Fassong

mit vielem Vorteil nnd förderlicher Anregung
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fSr die SehBier im ünterrioht benatBen, was 'der

CtUciveiobnete von seiner eigeoeu EbrffÜiniDg am
mit Freiuieu bezeugen kaou.

Wuudsbeck. Johannes Dräseke.

Oivfeppe Strickland, La iiuestioiie uinerica.

TuriDO-Palermo, C. Cluaen. 189S. 106 p.

Die Darstellung der Mogen. homerischen Frage

hat immer ihren Keiz nnd ist nio <»iin7. iilH-rflössig;

für seine Laodsleute hat der \'erf. der zu be-

sprechenden ESimelschrifl eine solche nicht Ar
überflQssig gehalten, und, wie es seheint, mit Hecht;

stützt er sich doch in seiner Darstellnug f^rölsten-

teila auf Vorarbeiten deutscher, engliifciier und

frnnsSeiseber Gelebrfcen. Eine heiTOTnigende Rolle

spielt unter ilen Vorfirlieiten der Vortrag von H.

Hoiiit/.', der in ä. Anfl. 1880 zu Wien erscliii iien

ist. Neues snr Lösung der homerischen Frage

brii^ Verf., der diese fnr anlo>b«r erklart, nicht

bei, obwolil < t nicht bloA berichteml, simderu

auch prüfeml nnd uns eip«'n<'m cntsfheitlcnd anf-

tritt, letzteres im ö. Kapitel ^conchiusioue' Ql>or-

•dirieben. Die TonMi^ehenden 4 Kapitel trngen

folgende Dberschriften: Chi era Omero e qnando

Tissp. Storiii e fortnnii del testo oincriro. —
Caratteri ed intreccio dei poemi omeriui — 8olu-

zioot date alln qaertione omerica dal 1795—1892.

Dieser ist nnt«r alleu Abschnitten dt-r t'iir uns

lehrrcirhstr, in«if>tern -wir hirr (!!( A iisifhtfu flt'r

meisten englischen und frauKÜsischen For-

scher kennen lernen mtd nnter den Vorlinfern
Wolfs in der ;uiflösenden Kritik den grofsen

ItalifiKT *!io. Hatt. Vieo, der 17"_'f) in jseinein

Buche l'rincipii di scienza nnova schon ahnte,

WM Wolf 1795 mit Beweisen zn statten snehte.

JESio Sa'//, ist in jenem Teile der Schrift, der Ton

Homer handelt, ictirreicli ; Vico sagt: 'F'erciö i

popoli greci cotauto contesero della di lui patria

e *1 Tollero qnasi totto lor oittadioo perebd essi

popoli greci furono qnest'Omero.* Dic-< r

Ausspruch ist in einem gnn/. anderen 8innc wiilir.

als V'ico und Wolf nach ihm meinten. Ref. bat

darauf schon hingewiesen in dieser Wochenschrift

I88U, No. 45, 1'220. Homer war das goldene
Much des griechischen Adels nnd ins1>esondere

der attischen Geschlechter (zu eriuuern ist hier

nnr an die Neleiden nnd an die Phjle Aiantis).

Das giebt dem Ref. Anlafs, ein Verriiamnia des

Verf. anzuklagen: er nennt Paley nur einmal

H. 3*2, Note 1, wilhrend er die ganze Schriftstellorci

dieses Ponehers, der sn widerlegen, aber nicht

m Ternaehlissigen ist, wie dies leider ein nicht

scharf genug xn rügender Braneb nnter den

wissenschaftlichen ^Grdfsen' ist gcgeniiher von An-

sichten, die ihnen nicht in ihre festjjestecklen

Kreise passen, kennen und würdigen sollte. (Über

Paleye Ansichten nnd Sebrifken s. in dieser Wsdur.

die Anzeigen von Oberdick [1887, 23, Sp. 709—
71.'» nnd IHSH, .3. Sp. 73—8,3J. ferner 0I> erdicks

kritische .Studien, Münster 1884.) Htricklaud bat

aneh Ober die Sprache der nns vorliegenden

Texte nicht gesprochen und eben aneh die Fol-

gerungen aus der Fi ek.sehen Hypothese nicht

gezogen. So kommt es, dals »ich licr Verf. als

Uaitarier bekennt, weil das diejenige Ansicht sei,

die am wenigsten Schwierigkeiten mache; er nimmt

nur Interpolationen an, uutl zwar unters( lu idet

er eine iuterpolazioue cousciu uud iueonscia

(p. 103). Damit ist aber nichts ausgerichtet, in-

<lein der Begriff der 'nnbealisichfigten' keineswegs

befriedigend bestimmt ist. Kef. nimmt Veran-

lassnug, zu erklären, dafs auf litterarischem

Wege die homerische Frage allerdings nicht ge>

löst werden kann, denn wir liabi n es mit einem

ganz eigenartigen Erzeugnis zu thuu. Es gehören

zur Lösung der Frage religiöse und politische

Umstfinde, die nidit beisäte gelassen werden
können. Was den Alexandrinern vorlag, war

attische <!esraltnng der (jesäuge und dadurch

wird die ^juachlichc Eigenart erklärt, aof

welche Paley - Oberdick snftneriisam gemacht
lialtcii. Hie Kr weit ernngen nnd Fmdichtun-
geu eiuer ursprünglichen Vorlage erklären sich

aus dem Beshvboi der Gesehleebter, in dem
trojanischen Sagenkreise ihre Ahnen vertreten zu

finden, unil zwar siml es attische ( iesclileehter.

die ihre ätammesheroen verherrliclieu Uelsen, einen

Nestor und einen Ajas, den xweiten AebiU der

Ilias. Wie schwer es ist, eine Kunststufe ans«

findig /.n machen, die gleich/eitig wäre mit

einem Schilde des .Achill, seheu wir in Uel bigs
Werk dentlicb. Wohl aber ist die Scene über

die Gerichtsverhandlung auf dorn Schilde äugen-

si lieiidich dem Brauche im attischen Areopag
entlehnt.

Die homerische Frage ist also noch darzustellen,

aber nicht mit ewiger Wiederholung schon be-

kanutcr, abgebrauchter Ghrfinde (s. auch Buch-
holz Vindiciae canninnni homericonnn ISS.j),

sondern mit Berücksichtigung uUer Litteralur

nnd der knlturgesohichtliehen Gesamtbe*

dingungen.

Brfinn. Q. Togrins.
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Fr. Härder, AtKwahl ans Hcrndnt, fllr den Schul-

gebraiu'li i)t'arl>oitct. Mit einem liilüiiisse Ilcrodots

nnd a Karten. Loi]»zig, O. Fnjttg. 1898. X
«nd 269 S. A 1.50.

— — ScIiQlorkomuientar zu der Auswahl aus

Herodot. Du. 1898. IV u. 100 & JL 0,70.

Wie ioh bM Bespreehuog der Answahl uns

den Sdiriften XeoopbODs von Lindner nnssprnch

(in dieser Wochenschr. 18!»2, S. it77). halte ich

für deu Schulgebrauch 'Auswahlen' aus den

gr5fieren Sebrin«iellem, s. B. dm Htatorikern,

deren einzelne .Vh^rlinitte ohne Schaden des Zu-

sammenhangs von einander getrennt werden küimen.

für wohl augobracht. Daher kann ich ancli den

Gedanken des TerfiMsers, eine Auswahl ans Herodot

7.11 licarlteiten, nnr billigen, um .so mehr, als ich

sellist schon denselben Plan gefalat hatte, ehe

ich von diesem buche etwas erfuhr.

Hinsichtlieh Aer Ansffihrong seines Planes kann

ieli dem Ver£ nicht ganz bei^itimnien. Weil er

den Schüler in den Stand setzen will, sich ein

'eiuigenualiieu volUtüudiges üitd vuu der so an-

ziehenden PersSnHdikett Herodote und von der

l>e<leutsameD Stellung seines Werks in der Oe-
Hcliicht.'^sclirt'iliim«^ zn niaclieii", bietet er nicht

blolä die Teile de» \\ erkes, iu dcucu die grol'seu

Freiheitskampfe der Helleneu, namentlich Mara-

thon, Thermopylä, Salamis, Platäii, dargestellt

sind, sondern auch noch manche audrro .Vlscluiittc.

nnd daruutor 21 aus deu ersten vier Uücheru

(S. 13—69). Diese Absehnitte sind mehr bestinwit,

*nm den Schülcru Auregiing und Gelegenheit m
einer angenehmen IVivatlcklün- zu bieten', auch

uoch iu Prima, als zur Behaudluug iu der Schule

selbst. An solche *angenehme PriTatlektllre* der

SchUer glaube ich uicht recht, und zur Behand-

lung in der Schule, iu der nach den neuen

preufsiiKsheu Lehrpläneu etwa Vj Juhr iu Obor-

seknnda der Lektflre Herodots gewidmet werden

kann, enthält dieses Bneh noeh au rM«hhaltq(«n

Stoff. Ich Micini". man mufs sich auf die eigent-

lichen l'erserkriege besKiliriinken, vielleicht mit

Hinzuuahme des ionischen Äufstandes aus \, ao-

weit die Athener daran teilnahmen.

Sodann glanbe ich, dafs man darauf verzichten

mufs und kann, 'dem Scliiilcr einen I bcridick

über die Kumpositiou des gauzeu Werkes 2U vor-

sobaflen nnd ihm die Stellung, welche die ein-

zelnen Abflchnitte innerhalb des grofseu Zusammen-

han<rs ••iimidimeii. deutlich zn bcztnclinen'. Ich

halte deshalb deu vom \'erf. gegebeuen 'verbiu-

denden denisohen Text* flfar fiberflOssig; eine Ein-

teilung des Stofltse in grdßere Absehnitte nnd

dieser wieder iu T'ntciabteilnngeu, deren jede

eiue Überschrift zur Angabe das Inhalts bekoinnit.

pnngt bei solcher 'Auswahlauiigabe', um so mehr,

als die Lehrer bm Bennianng dner sobhen dodi

Wühl selbst noch wieder ihre Auswahlen treffen

müssen und werden, wenn sie nicht alles bewäl-

tigen können. Von allen Auslas-sungen hat übri-

gens aneb der Verf. nioht den Inhalt angegeben,

z. B. nicht von V 104, S. 77.

Auch über die Auswahl im einzelnen liefse

sich noch hier und da mit dem Verf. rechten,

^B. wfirde ich ans' VI auch e. 48 n. 49, ans

VII auch c. 1, 4 u. 5, 19 gehen; auch die Ans-

la.s>iing von V liO— 3 t kann ich nicht gntlieifsen,

zumaj nun VI (S. 88) /ic/tv^/i^Voi tüy riQOttqoy

nnrentSudlich wird. Dagegen wfirde ich Bfters

einzelne Sätsie streichen, die der Verf. behalt«n

hat, obwohl sie doch fiir den Fortgang der Kr-

ziUilung wertlos siud, so deu Schluitttiatz vou V \[)

nnd in demselben Kapitel den Sati ti fdp vw
ie xovf l/Qytfov; . . . ftytiad^tfoiuxi, VI 4.3 eylav^^a

[ttynnof i>(»"/4« xiX., den Sclilnrs von VI 98, den

grolaten Teil von VI 103, VI 104 ganz, VI 118.

Doch das ist ja gamt unwichtig; im ganien

erkenne ich gern an, dafs «Ii» Auswahl sehr ge-

schickt und MirgfiÜtig getrotien i>t.

Die 'tiuleiiung (S. 1— 12) bohaudelt zunächst

das Leben Herodots teilweise ao8fillirKeh«r, ab

für die Schüler nötig ist; ihnen ist z. 13. Panyassis

kein 'bekannter Dichter' und brancht es auch

nicht au werden; auch da» über üerodota Werk

und seine Stellung nnd Bedeutung in der litte*

raturge>chiclite besagte geht Aber den Stan^Wlkt

der < )licr>ekuudaner weit hinaus. Was diese nun

gar mit der 'Auswahl der wiebtigeren Zeugnisse

des Altertums* Ober Herodot sollen, ist mir ganx

uuklur: der Lehrer hat doch gewifs keine JSeit,

diese in der Schule zu be.sprechen! ^Venn del"

Verf. endlich 'die wichtigsten Kigeutümlichkeiten

des HerodotSsehen Dialekts* iß. 8—12) behandelt,

so s(;heint er voraussetzen, dafs die Schulti;r,tinniatik

von Ilerndots Dialekte nichts bringt. Wo alier

die eingeführte Grammatik diesen berücksichtigt,

thnt man gut, seine Besonderheiten mit Beontnu^

jener zu behandeln und sie zum Attischen, etwa

auch zum Homerischen, iu Heziehnng zu setzen.

Das von S. 2ä3—26U gegebene 'Verzeichnis

der Namen* halte ich illr eine sehr tweekmiUMge

Zugabo; wosn aber finden sich darin auch

Schreibungen von Namen, die im Texte des

Buches anders gegeben sind, /.. B. l^dQauvtmof,

Tqax^S- Doch nioht etwa wegen d«r faiteioisehen

Wort&rmen auf den KartenV An den Kvim ist
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mir «ofgefiklleo, daft sie lateioiaebe Titel fähren,

z. B. 'Tabulu, in <|ii;i Xerxis in (Jrin'cinrn itcr fx-

plicatur': du» ist doch ein überwundener Stand-

punkt! Aaf dem Plane von Marathon dOrfle eine

Angabe der Lage des Uerakleiou sehr erwüuscht

sein. Für unbeiliiij^t iiöti«^ halto ich solche Karten

aber überhunpt nicht: eine äkizzieruug uu der

Wandtafel eraeheint mir f&r den Seholnnteimeht

noch xweckmäTsiger.

Dufs icli "^flsüIi-rkomnuMifarp'. wie >iie in

neaestcr Zeit erscheinen, iür wenig nützlich und

nStig halte, habe ich erat kSrslich, bei Beeprechnng

Ton Schmidts Kommentur zn der Xonophou-Ans-

wahl von Lin<Ini>r ( hi (li<'s. lü. 1 Sli J, S. 1 -.»S 1 ("rklfirt.

Abgesehen von dieser prinzipiellen Frage orscheint

mir der Ton Härder zn seiner Herodot* Auswahl

anagearbettete Kommen t.u- deshalb etwas empfeh-

lenswerter zn sein als die meisten anderen, weil er

doch nicht blol's L bersetzungen bietet, freilich

aneh ron vielen WSrtera, dt« ein Oberseknndaner

kennen wul's oder ohne jede Muhe in einem ein-

fachen Lexikon fimlet, z. H S. 1 UaaKT.'^ai bitten,

anflehen; S. 6 iö äyyo^ Getlii's; yfQOi Ehrenamt;

dvttyvtKng das Erkennen; S. 9 äXtg g^ong; S. 17

dyf^y OefaTs; 6 daxvq Schlancb (dasselbe wieder

a. B. 8. 11 11; I] aSiori' fiir wert halten; x'o f!(io<;

die Gestalt; r] äatfuXiog Asphalt, u. s. w. Aach

solehe Überratinngen, wie S. <J fi^ycHa n9»^kt9m

fiir etwas (irolkes halten, S. 40 aiil^y tax» SS er-

regte Venlaeht: S. 4S ^n»/u#At\- iyh'tto wiirdeOegen-

stand der Aufmerksamkeit, a. s. w., kann ich nicht

billigen: solehe AnsdrBcke mSssen erklärt werden,

damit <Iie Schüler verstehen lernen, warum sie

in soleher \Vi'ise übersetzt werden müssen.

Aber, wie gesagt, solche nach meinem Dafür-

halten unnBtse, weil dem SohGler wohl die Arbeit

abnehmende, aber ihm doch kein Verständnis
verseliafl'ende l'b(>rsetznni;cii, sn zalilrei(-h -i«' a(i< li

sich linden, isitul doch nicht das> einzige, was hier

dem SehSler geboten wird; daKwhcheti finden sich

doch aiieh spradlUohe. d. h. nanit uilicli syntak-

tische nemerknni^eii und ain!(>ri'. ihircli wi lche die

Konstruktion erhiuCert, das \Vor(ver»tiindnis wirk-

lieb gefordert wird. Ab und an ist aneh einiges

Sai'lilii'lie gegeben; darin hätte meities Hrachteos

noc h mehr gethan wcnlcn können. K'aum genng

lielse sich datür durch Streichung mancher über-

flfiBsiger Obarsetsung krieht sohaAm.

Die Anmtattaog bnder Bacher ist die ge-

wohnte sehr gute der neueren Sehnlansgabcn des

bekannten Verlages, so dals die Bücher einen

schönen ESndmok machen.

Ratsabnrg. W. TaUbraaht
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T. Livi ub tirbe euiidita libri. Apparatu critico

adiecto cdidit Augastus Larhs. Vol. IV iibros

XXVI—XXX continens. ßerolini apad 'WmdmannoB.
X u. 295 S. 8» 8 UK

Pem vorlii'rreiich 11 IN'. IM. der (lesamtansgabe

des Liv. gebührt daä.seli>e aufrichtige Lob, welches

in dieser Zeitsehr. I8U1. S. 1148 ff. dem III. zu

teil warde. In der Prall betont L. die Gleich-

wertigkeit der Spireiisisgrn])pe mit dem rinteanns),

neigt sich aber, wo beide Gruppen annehmbare

Lesarten bieten (namentlich in der Wortstellung),

mit Kecht P zn, während z. ß. Riemann in seiner

fa-it tj'eichzeitig ersehiencneii Aiisl'. 'imt Madvi^^";

jene Gruppe als eine überarbeitete ansieht, deren

GlanbwBrdigkeit hinter P weit nnrttektritt, und

so einen sieln ren Halt verlieren mufs. In der

Bexeiohnuiig iler Hss., welehe der S|)irensi>klasse

angehören, hat L. nunmehr einen kürzeren Weg
eingeschlagen; wir begegnen statt SGHeto.(dar
Aasg. 187:0 einer übersichtlicheren Bezeichnng:

aus dem (nieht erhaltenen) Archetyp 2f flössen ilor

Taarineusis und J'; ans ^' der Spirensis (in den

Noten des Rhenanos und Geleoins in der Proben.

1535), sowie das folium Monaceuso, der Bamber-

gensis nnd 2'-; atis letzterem der Ilarlciamjs und

2'^; aus diesem der Laurentianus and «'; aus

diesem endlieb derVatieanns und einige einander

sehr ahnliehe Hss. (Ki, deren beste der Recauatinu.s

ist. Die Lesarten des 1' sind von L. erschöpfend

augegeben, bei den des Bamb. nnd C'olb., welche

von 30, 30, 19 ab an Fs Stelle treten, die ortho-

graphis(dien Abweiehnnj^en mit Hecht weggelassen.

Der Text seilist ist gegenüber der .\nsg. ]K7'.>

in sehr gründlicher, über vorsichtiger Weise neu

bearbeitet, die Beitrige anderer Kritiker gewissen-

haft benüt/t: wie im III. ßd. verzeichnete erst L.

bei mancher Lesart den ersten Anreger. iJie An-

gabe der Textverändcrungeu füllt zwei volle Seiten

der Prif. ans; ein Teil derselben (s. B. 27, 1, 10;

5, 16: 16, 7 n. 30, 5; 37, 5) zeigt das Zu-

rüekgelien znr \N'orts?e!lnng in P. Von eigenen

Konjekturen »iud aul'geuommen: 2(), 19,2 etfidn-

cia (st. ex f.); 33, 13 relitis <inbeatiB> (bereitB in

den E!m. Liv. I II), 38, 4 (piam elades leila-

raitas ?). 10, !» Ilanno <nihil alind, JS, 11. r>

<^haec oder ea^ prodigia, 29, 22, 10 refringendi

(effifiogendi); eine Reihe w^voller Vermntnngen

brachte L. in den .\nmerknngen, so 26, 5, IM inter-

mpissent, LS, 1!) ad mortem est. ipsi, Mi). Ii ab

äe hostilent, 39, 23 Komanis terra Tarentiuis,

27, 15, 16 aliqna rim, 27, S positia, 28, 30, H
pugnae <res>,*) 38, 7 <ea> oomitia, 43, 8 Utnd

*} Tielleidit bester <rea> erat «der erst <ns>.

22. Febriwr. WiMUKNSt'HRlFT VVR KLAS8IS('HK l'HILULülilE. 18Ö3. No. 8.
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ne tibi in me nea, 45, 18 abteta <«t oder etiain>

i>x, -iO. :<.-), 1 1 (•(>i.>..,l,.niiit, 30, 27 1 M. Si-rvilins

et Ti. Clauiliusi >^vou»ultf8^, Lesarten, welche ver-

dient hSiten, in den Text aufgenommsB za werden;

nll^^«er(it•ln vernmteto L.: -Jf». 2, 7 duxirae, fi, s

'pliTii|iic oder aül n.li'r i|inibiiii \i>r <\\ü oilt-r

nach mnt, U, 6 (liscursiiH, 20, i 1 laxuvil o. laxatu

est, 27. Kl praebait <cognoM]enik o. oogoituri o.

nii(|iiirentl, äliui ). -IT). !) averterent, 28, 15, 3 <in^

coiiüImi^. Pal- Vir>f!ieii nntor<j«>ori1rieter Art

unterlaafeu äiiid, tbut. dem Werte des Werkes
keinen Eintrag; bo fehlt 2*:, 4i>, 5 Arinein ; (neuer-

dtngs von Hesselburth nach Cie. pro Scaaro 9 n.

10 hergestellt), «Ol, 2 ijitKim'rcinc <:i]itivis Leo,

27, 10, 12 qaingeuii (jiiiii(|uagciiu MimiinHea, 30,

10, 19 laoerati <ibi> qnidem Ziugorlu; S. X ist

Iii, 19, 2 so skreidien (bereits S. VIII angeführt),

• laj^epfh !l, (> (wej<;en disciirsus) und 39, 2.3

eiuznfügeu; ij. G8 aoW statt !) am Haiide 10 stehen.

Wie die seither veröffeiitlichtea Arbeiteu dcH

Terdienstvollen Forsehers seq^en, dOrfen wir nun-

mehr in nicht zu fonier Zi-it dim KiNcIieineii des

V. Biludes (XXXI—XXX Vj eutgegeusöheu.

Waidhofen a. d. Thaya. Adolf Schmidt.

0. Scbimmelpheng;, Kr/. i<' Ii Ii che lloraslekt tlrc.

Ucrlin, Wvidmaiiiiscltc Uuehiiandiung. 1892. 4".

82 8. 1,60 A
Der Verf. bringt Tieles nnd mancherlei: einige

methodische rknnerkunf^en, eine Rekapitnlntion

der beiden ersten Kjiisteln der ersten RtieheH, eiue

Aofisühluug vuii 74 Stellen aus ilura/, die sich

mit fjeichtigkeit an einer Fabel ansspinuea liefsen,

18 solcher im Ansclihifs an Horaz niiiigesponnener

Fabeln in latoini>(!hen hi-tielieii, zwei Kaiser-

gebariHtagsredcii, donou ilurozisclio >Steliea zu

Omnde liegen, xnm Sohlnfs 6 Skisaen ron An>
sprachen, in welchen gleichfalls etwa.s vou Hor.iz

vorkommt. /nsainniengehaiten wird da> (!an/e

durch den tieduukeii, dal» iii>ra/. ^ur Er/.iehuiig

unserer (dentsehen nnd christlichen) Jngend in

reichem Maf^e verwendet werden könne. .! iiV n;;in

hesser. als gcwiilinlich ge>ehich(. die hei der

Lektüre dieses Dichters sich hietenilen Gelegen-

heiten ansnfitaen mässo, am die Schüler sam Nach-
deiiken über sittlielie Fragen, die ebenso unsere

Zeit wie das Altertum Itcwcgon. kräftig anzuregen.

Dieser Uedanke ist sehr l)eherzigeuswert. lioraz,

der sein ganzes lieben hinduroh darnnf gerichtet

gewesen ist, sich selbst zu erziehen, wird gowifs,

richtig behandelt, auch fnr andere ein tretTlieher

Erzieher sein. Auch ist eine sulclie Mahuuug
heute nicht aberflOssig. Trotz des endlosen Ge- '
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redes über Metlimle ist nnsere ItehandUmg der

alten Klas^^iker heute nielir als je anf minder-

wertige Realien viel mehr, als auf den Kern der

flache gerichtet. Das WertToltste «o Horas aber

i>t dieses, d ifs er unab]äsi<ig bemuht gewesen ist,

in sieh ein klares Hild des Lebens zti erzengen

und seiu eigenes Thun dieMr mehr und mehr

sich lantemden Einsieht gemalt tn gestalten. Die

Erklärungen, die der Verf. bietet, .sind nun frei-

lieh kein Marter von Methode; «^leieli wohl irliiu^r

ich, dals sie auf seine Schäler eine das innere Leben

anregende Wirkung gehabt haben. Für das, was

ihnen an Schärfe und Klarheit abgeht, bietet eben

die .sympntliische < icniiitstiefc des Sprechenden

eine Art von Ersatz. Im ist erstanulich, wie ver-

schieden geartete Persönlichkeiten sich in der

Liebe zu bedeutenden Dichtern, n-imentlich su-

s Miiinenfinden nml mit welcher N'.iivetät d< r

Mensch das von andern Gesagte in seine eigenen

Liebliugsbahnen lenkt 8o weifs dieser Verf allen

Spröohen des Horaz etwas zur Förderung der

deutsoh-patriotischen und ehristlieli<-n Besinnung

abzugewinnen. Hier ein Hei^piel. Kr behandelt

das Tliema: Ille poteos sni laetasqne deget, cui

lieet in diem dixisse: i-^xil Das interpretiert er

nun, wie Faust di>n .Viifang des .lohannesevange-

liums. '17.1/ heilst: ich habe gearbeitet nnd

gebetet, über der irdischen Pflicht nicht die

himmlische Heimat Tergesseo, ich bin bereit zn

sterben und vor Gottes Ricliterstuld zu treten.*

Daraus ergiebt sich die .Schlnf'snuichung: ,Bing,

bet' nnd geh auf Gottes Wegen, verriebt das

Deine nur getreu.' Das klingt sehr würdig, aber

die wahre Erklärnng jenes Verses mnfs man aus

der l'iiilosophie .Vristipps und dea richtig verslan»

denen Epikar herleiten.

Steglitz b. Berlin. 0. WeibeafUs.

F. Hoffmann und W. Yotscb, l.ateinisrhes Übangs>
buch für die mittleren Klassen ludierer Lohr-

auslallen im Aiisciilufs au Stegmanns lateinische

Srhnigraniniatik. Zweiter Teil. liCipzig, Tenbncr.

1.S02. VIII, 210 s.

Während der erste Teil <Heses im enijsten

Anschlüsse an die Stegniannsche Grammatik ge-

haltenen Übungsbuches Stoff f&r das Gebiet der

Kongruenz, der Kasnslehre Und der Fronomina

brachte, heliandelf <ler neue /weite Teil die no-

minalen \ erbalfurmcn, »lie Tempus- uud Modus-

lehre nach denselben Gnindwltzen. Zum Zweck

der Wiederholung sind .Mtschnitte über die Lelire

von iler Kongnienz und der Kasusleliro auf

32 Öeiteu vorausgcssehickt worden. Einen guten

Bbdmek macht dieser Teil dadurch, da6 nur

23. Febmar. WOrilKN.scHRlKT i Clt KI..\S.SI.SCIIK l'HII.OHMilK. 1«SM, .\«. 8.
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Stoffe ans d«m «atikan L«b«n gewuhU «iud, towie

dal's <lf>r rriit losltari' T<'\t iiiclit ihircli /iirecht-

weisende iienicrknugca und Notenzitteru uuter-

brochen wird. Die Fufsaoteu iiiud, was mau

dmrehoiu bUligMi mnrs, knn und kii«|>p (i^ehalten.

J^oniit nhertrifft «lioser Toll an Hr!Ui«lil>:irk»'it

uoch den ersten, de>8eu moderne Stoffe wir in

dieser ^ieitschr. I6d2, 5ä4 nblehncii Drafsien. Auf

S. IV belehren am die Terfoner, dafii unsere dort

austresprochene Aiiiiahnio. ilcr erste Teil sei für

die (.Jimrta liedtiinmt, auf Irrtnm bemhe. Beide

Teile aolleu gicicluuärsig für die mittleren Klassen

dienen. Aber für eine Tertia nnd Cntorsekuuda

sind Stoffe a>is der mittleren und ticnc'i'i n (!<-

scliiclite ebensowenig geeignet ui^ für eine Quurtii,

eine Thatsaehe, welehe die Verff. in der Ein-

nehtnng des streiten Teiles stillschweigend prak-

tisch anerkannt zu haben seheiiien, obwohl nie

uoüere darauf bezügliche Ausstellung im Vorworte

ahi hinfällig bezeichnen. Den Hehlufs der inhalt-

lich »ich nelfiieh an Nepos nnd CSaar anlehnenden

Stücke bilden freie Aufji;aben im Anscbliifs an

Ciisars Komment^irleti über den gallischen K'ri> ^,

so eingerichtet, dal's die wichtig.<stfiu gramnutti^>:ii-

tilisläschen Regeln snr Verwendnng kommen, nnd

ein Wörterver/.eiclinis.

Anstaltfu. welche Stegmanns lat. Scbnlfiram-

nmtik eingerührt hüben, wird dies Cbuugsbnch

willkommen sein. Aber andi beim Gelwaneh der

Eilendt-SejffertMben drammatik leiitet es gute

Dienste.

Kolberg. U. Ziemer.

Attszfige aas ZeilüchrifteD.

The Classical Itovicw VI 10, Dezember lis92.

S. 429 f. F. G. Kcnyon vcrüffetitlich neue l'a-

pyrus- Fragmente des Uypereides und Demo-
Bthenes. (S. Wocbenschr. 1K9S No. 41 8. Il!29f.)

1. Kinc Kri:rnizuuK des vor K .l \X\ III ,i,tr /hu).

gcbürigcu Stückes. '2. Ein liruclislüt k dciselben Kedc,

welches Kol Vlil 20 sqq. jetzt also lesen UUst:

ynr itn lo\tl<ll Koi^Wg

ixdoitrui t\t]y noktr,

fItXffUI' f J(ül <SllflUt$

Jit§ürdQo]v xatu}.f(-

XI. itHt^tw datpUüfaiu-
jop i' (Imt t|^( Tiöktt

TU it /^ifp^il« xal Ttr
ävdqu tf v).üi\%uv

iHticc X. r. iL

8. Zwei lehr Ueiiie, noch nicht bestimmte Fragmeute.

4. Zwd sehr kleine BrachsUicke aus $ 10 und $ 15

dir 2. oh/ii(h. lii'th' lies DcuiosiIk ihs. Das Ict/tere

bestätigt die Vulgala diJbos Alaxtdvyw (kutiUvf, —
S. 4S0f. A. Palmor Nest Coutot. ad fAv. 103
iirisnqiK' ivln. Lr.il chIpi' /, r.7, 27^ j^witits,

Itarlmra, AJarIf il<i/>i>, 34'.' /.' jiositU, 'Ml\ Jnw mUig;

JSlty. I in Afiiirni. M AfulumU potuii'iii; 3ft iliHcine-

tii.K .nit. S. -131 -4 {5 bi'liaiidclt J. II. Kirklaud
die i onnen «y»/«."« und qnviri sowie die I'riiposilion

ijnoiii. — S. l.}.'! - 437 wendet sich J. !>. gc^en die Ein-

fllhrung eines syntaktischen Tcmunua ^t'tuttae ddibe-

ratire oftMiee in die griech. Grammatik, die Sidgwiek

vori'esc'hlagcn hat. - s )41 — 44() .1. Took
Wilson in einem Abschnitt Jfe (juitfia seine ein-

gehende Kritik Aber Apelts Roch fort. (Worhcnscbr.

1892 No 34 S. Jt32.) S. 4i;2 nun ht H. A. Stron-:

zu der n(>ini ikuu}; l'owicrs über aiilikr M .iu.si'|ilafjc

n

( WocIicuM hr. IS'JS No. 7 S. 1;<7| i». , h auf J'Unhm

X 85, 1-2 aufmerksam. — S. 4ti2—4(>t> äufsem sich

C. Smith and G. Torr zu den nenerdintn vielfach

Iti-lirtnib'lii II Koiitnivi Tsen über ü(!> pli-« lic und -

kcuische Altertümer. — S. 4Üd widerspricht F. ti.

Moore einer versaehten Feetlegnng des fauwu Vu'
ciiiHte de* Iloraz Up'nt. I 10,40). — S. 475 teilt

C. Siuitb neuere wiclitige Ergiinzun^fcu (kriech.

Skulpturen Im British Museum mit, biMi. die

Entdeckung eines in den Westgiebel des i'artlienov

gehörigen Knabentorso, [s. W. 1892 S. 1428].

Harvard btudies in classical philulogy. Vol. Iii.

Boston, Ginn & Comp. 1898.

S. 1— 74. .1. II. AVriu'lit snrlif ,iic Zeit des Auf-

trelciis des K.vlon h >t/ii?tclli u. Nai Ii einer i'rüfuug

des Charakters und der (ilaidiwUrdivrkcit unserer

priiniiren Quellen fUr diese Episode, sowie der Natur
nnd der Ausdebuuug der Verbindung; der Alkniilonidcn

mit dl iselben sm lit er durch eine cineutf Untcrsucliunii

der Frage unter lleranzicliuug einiger bisher nicht

beachteter Punkte im Einklang mit Busdts Resultaten

zu ensfiscil, dafs K.\lous Vi tMu li, sich uun Tyrannen
voll Athen zu uiaclieu, iialu r au b4n als an COO v. Chr.

licrauinrQcken, jcdciit'aills nicht nach i)-'4, vielleicht

(i3G zu setzen und ilafs diese Episode als einer der

bezeichnendsten Sr1iritt(> in der sozialen und politischen

Kniwicklung dts |»r.i^'>i<>ni'^i'lii'ii Alhi'ii anzuseilen sei.

— S. 75—89. Cl. L. bmitb stimmt Baehrons' Be-
hanptnng xo, dafs die Reise des p/itutelu» in Catnils
viertem (iedieht mit des |)iilit<'rs Ilciiiireise ans 151-

tliyiiicii niehls zu liiuii iiubi'. Kr verwirft jedoch

Dachreiis' liegrQndung uinl eiiluimnit die scinigo de«
Inhalt und Zusannnenliaiip des Gedichtes selber, ver-

giicheii mit dem, vvns wir über die Heimreise «les

Dichters wissen. — S. 91 Uli. Tb. I). Seymonr
handelt über die üüsur und den Vcrsschlufs bei Homer
in ihren Beziehungen su dem Ausdruck des Gedankens.

Kr findit, daiV in den llumerisiln'ii (leilidiien vielis

scheinbar Tautologischc durch den Vers als eine

.\p|>osition zu dem Vorhergehenden gekennseirbnet

wird, dafs die wahre Konstruktion oft ilnr< Ii <lie l'auso

am Versschlufs und durch diejeuiye im driiti-n l'ufsc

angezeigt wird und dafs viele Verse ein deutlich

markiertee apposttives Element im zweiten Homistichioa

haben. — 8. 131—160. W. A. Hamnond unter-

sucht den Begriff der Tugend in den Dhdogen des
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Plato mit besonderer Bcziehuim auf (licjpni^jpn <I< r

enteu I'eriude und auf das dritte und viortc Unoli

d«r Republik. — S. 181— 19.}. J. B. Greenough
erörtert di'ii begrifflichen Zusamnieuhau)/ der ablati-

viscben Adverbia aulf un<l post ciiiorseits mit postis.

antlercrscits mit anti'-n» und poilicm und dem Ausdruck

templum in anti», Bszeichnongen, die offeabar eine Be-

ziehung XU der rOmiwben Ansnrallelire enthalt«!!. H.W.
IIa!«\v vpi-lirssiTl ritiiL't- Stillen ilis I'i troii, eine des

Sophokles (Trach. 14.'>: j^utQQti; ly aCt' ilxftaloi' ov

Mlnos 9tov), derV#5>. noL des Aristoteles (c-. 4:

ftiitov a^italyovaa) und des Livius (XXII 17, 2:

relueeutit flamtnae exUmpio a eupite culorqiie iam

ad vhom ad imaqtu eoruua wnietu). A. A. Howard
vermutet, daf« die Worte Tarqtnmo$ regen ambot.

putri'iit vovis.tf, f'd'niin perftcUsi I.iv. I bh, I die In-

schrift des Juppitcrteuipels eiithalten. V. B. Tarbcll

iftMt eine Reihe griechischer Vorbca auf, die einen

älinlirhen r.(-<lt utunj.'swechsul aufweisen wie lotttfMt,

welches /.war eiy;i!utlich 'tu take a stand' helfsc, aber

Homer u 129. i\' 262 und an anderen Stellen offenbar

to stand' bedeute. U. N. Fowler weist auf die

Mannigfaltigkeit der Bilder hin, die Cicero in Cat.

IV ij in den Worten Utllui^ dinxenihttituin int hoc

malum: mauavit non aolutn per Jlaiiatn, verum etium

trtauctftdU Alpttf et <Atatr€ $erpen$ muUa$ tam

proviiicin» occupavit unbcwnfst L-eniisrlit liube. Femer
schreibt er bei l'lut. Qu. Gr. § 1, wu von dem Rate

der Epidaurier und ihren Behörden {(ioivt ot) die Bede

ist| A itif TO noXhfViia diottiovitei dydo^na uai

tuaroy SpSgfc ^rtap, i* di to/twi' ^qovvro to,t

liorXfi'KZi'. or; (wiiyorg fxd/.orr. M. II. ^loifran

crkhlrt Lysias XYl 10 die Worte Jiott it^indnote

ftpt TiQdi (ya fiifdiv fyitki^ Y*^da9m durch die

Übcrsetznnj;: 'tliere has never bcon any uro'ind of

c'omplaint at all against ine on the part of single

solitary man' und erläutert diesen Gebrauch von ngo^.

Femer schreibt er Aeach. A.\i. 412 iro^xm tayu

^drtpog dXotdoQog aSuftoc ihftiifvuv tdftv (oder mit

Hennann utfUfitron', so diifs d inii /(Vre mit .nroi^irii

zu verbinden wtlre). — Kiu sachliche:» und ciu btcUcn-

register ist dem Bande belgoAgt.

Academy 1078— lÜbO.

8. 612 — 615. Bericht über die 6. Generalver-

sammlung des Egypt Exploration Fund. — S. 615.

Robinson Ellis möchte die W. 1892 S. MM cr-

Wähntc liisrlirii't luis Cariislo »o deuten: 'er vv;ir oft

im Begriff zu sterben, aber genas immer wieder, wenn

er schon zum Sterben sich bereit gemacht hatte, dafs

er srhliefslirh ungefiÜir serli/ig .Tahre alt wurde'. —
1Ü8Ü. S. 37 f. Thomas Tylcr sucht das im Ash-

moleaamnaenra befindliche llittitischc Siegel von Bor

/II entziffern; er erklärt die Gestalt für einen (scmiti-

bchen) l'riestcrkönig vou Tyana und liest die vordere

Inschrift 'Hcrr>clier (^eig. Binder) il' r <t.elie der

lyanitis*, die andere 'Von Slädton der Tyanitiä Herrscher

aber ein Handert*. — S. 41. Cope Whitebonse,
Ilcrodiif und liiT M.iri--ee. I)er Deutung di'- ^rnerivsees

auf das Reservoir von l.inaiil de Bellelonds \siiler-

^ricllt Herodot II lötl. Ks ist an einen unterirdivclion

Kanal sn denken, der das Wasser, nachdem es Memphis

' vorsorgt hatte, in die Gegend des qAlflNn Alenndri«

leitete.

Gymnasium 22/23.

S2 8. 799—802. W. Bauder, Tora unvorbe-

reiteten I licrset/en und vom I!riekülier<etzen. Nebeu

der gewidinlichen Form der ersti>ren ( bun;; inuls eine

zweite Form gepflegt werden, indeni fieie^-entlirii ir-jenil

<-ine Stelle an-- einem ucrade nicht gelesenen Hurhe

flbcrtraRen wird. Beim Rticklibcrsetzen ist eine strcnjerc

uuil eine freiere Form zu unterscheiden. 23 S. H:i 1
—

h3>6. 0. May, Zum griechischen Unterricht in Tertia,

empfiehlt, zuerst die Ö- , dann die A DekHnation an

F-in/.i ls;it/en einzuillien und das vcrbum purum dm
Zahlwürteiii un<l Tronomina vorhergehen zu la.sj-en. In

Obertertia sind erst 6—8 Wochen au>scbliefsli. h it<T

F.inUbun;; der Verben auf im zu widmen. Diesen l'orde-

runsren •lefrenüber verteidigt M. Wetzeiden I/chrgang

seil» I.esesmhs und trSitert ilie Frage, wann die

Xcnophon-lioktttre zu beginnen habe.

Athcnaeum ."^407.

S. 102. I)(ir]ifel(l hat bei (ielegeuheit der Aus-

grabungen zwischen l'nyx und Areupag zwei Brunnen

gefunden, die Schutt und i»chcrbeu ans dem 6. Jhd.

vor Chr. eothalteu. Vcnnutiicb wurden de anber
Gebtanch gesetzt, als die Enneakrunos eingericblet

ward.

'mia 11 4.

8. 27-39. 6. Soteriadis stdlt die Resultate der

AiH-'r.ilitiiiL'eii l)iir])feMs zwischen Pnyx und AfSOpag
zusammen; dazu S. 28 ein l'lan. — IV. S. 60-62.

Fortsetznag dazu.

Revue arch^ologiqno. Sept.—Okt. 1892.
S. ITit— 17.T. .T. Ilavet, I^'oraiida uii lenranda,

,fr<>ntiere". Von 17 französischen Urteu, deren Namen
auf antike^ I;;oranda oder Icoranda ziuilckgdiea (In>

grande, ,\igurande, f'.^'arando ti. ^. w.), liegen 15 auf

der Grenze zweier roni. Gemeinden <ider gallischer

St iinine. Der Name bedeutet also offenbar Hlrenzort'.

— S. 198—21S. H. Gaidoz, Dis Pater et Aere-
Cura. I. Die auf 10 lat. Insrhrlften der Kaisenwlt
;;enaiinte Gullin Acre Cura, von Monnn-^en 'Gold-

>c]iaffcrin erklart, von Burtrand als gallisch betrachtet,

iNt nur eine volkstOmlicbe Umformung da griech.

'H(><t -/rnl«. Kra sacra C. T. L. V 8970 a.

llaera l'niniiia V is-JOO. Hie Germanen as>imilirten

den Namen ihrer 'Iran Herke', daher die l-'orm

Ilerecura, C. I. Ub. u. 2638. II. Seit dem Ende der

Republik erscheint Dis Pater als Gott der Toten an
Stelle des eelif l.i!eiiii--elien (»rcus. Di-. Pater ist nichts

als eine voik;et,\uiologische Umgestaltung des alten

Dicspitcr mit Anlehnung an den griech. Jßavttuf,

den *reioben Gott*.

ÜAzensionS'Verzeichuü phiiol. SdirifUtn.

Bonnet, M., La Philologie classiqne: l^hR. 1

S. 1 1 f. Itji' (inindanst hauung des Verf. wOl wesent-

iieti niOiliti/iert \vi-^en Kurl Sitll.

Brugniann, K., Grundrüs der ver^eichenden

Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Bd.:
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A)>/«/i'. 1 S. 13 15. Dmi Villip (tli< licii'GrunJrirs ist

die allenv«!ili'stc Verbreitung zu waiisrlien. Fr Slollz.

("anipaiix, A., Hiltoira du text d'Horare: J>/.Z. 3

S. 72. Vii'ifiicli nicht pcnüjfetHJ, ilocii zur KinfUhrunft

iu den (iefjenstand nicht unbraiirlibnr. A". Sr/nnkf.

Dilta Catonis, qiiac vuljjo inscribuntur C'atonis

dicücha de moribus. £d. Gfyza Nemfthyi ßph W. 1

S. Ii- 17. Die Arbeit cengt von initer Scbniani;, cmfrtem

Streben umi tiicliiii.'(Mi Konntnisen. MrdUr.
Corpus ]»a[iy rorum Aejrjpti a lieciUvut et ICinen-

lohr con.litum. III: ItLZ 3 S. 71. Knthftlt Rcvil-

louts iletinitive I^'gung der Bede dei Uypereides gegen

Athciioifoues. //. /?!>/«

Dressler, S. U., Triton und die Tritoncn in der

LiUoratur und Kunst der üriecbcn and Ilömer.

I. Teil: BphW. 1 8. Terf. hat gut gnaammeU
und ist ziirückbaltenil im l'rleil. W. // RoKchir.

Farucll, G. S., Grcek Lyric l'uetiy: CVawr. VI 10

8. 488 1 Wird trotz nianclier VorsOge kMm jemandem
recht gcnflgcn. W. UemUam.

Förster, FI., Der Sie:.;er in den olympiscben

Siiipliii: XjiliU. 1 s. 1,111. u'rdienstliche Arl>eit

wird hier zu Ende geführt. J. Sitzler.

Fowler, W. W., Jnlias Caesar and the fonndation

oftlic Roman Imperial Sy*tetii: rV.;.v.</ . VI 0 S. JüG f.

Mit Kenntnis der Quellen auch für ungelebrte Leser

gcschricl)en. K S. Üfeuli/. — (^iantr. VI 10 S. 170

spricht sich A. TiUeg gwgen die Portrito des Werices

aus.

Gert Ii, I'.., Grieehischc Scbulgranunatik. 3. verb.

Auflage: Bph Ii'. 1 S. 4. Hält die Mitte zwischen den
CO kanten and an aoafilbilicben Lebrbflchem. Fr. Maller.

Graux, Ch., ef Martin; Notices sonnnaircs des

nianusirits (n"ecs d'K>|ia','nc et de l'ortuffal: /A'. 52

S. ISGG. Dankenswerte Arbeit. 1'.

Uarria, Bendel, Codex Bczae: /.(' b-2

S. 1849-1851. Das Bncb wird den Aus^'angspuukt

für eine in vieler Beziehung' ganz neoe Betrachtung

der Text^cschichte bilden. 6'. Ar.
Herbat, L., Zn Thnkydidcs, Erkllmngen nnd

Wi.Mlrrliersfelliinirfii: riassr. VI U) S. 43ft.44I. K C.

Alurr/iiiiil geht auf einige Stellen genauer ein.

Q. Ilorati Flaeci Sermonum et K,|iistularum libri,

mit Anro. von iMcian MüUrr: Nphli. 1 8. 4-H. Die

tOehtige Arbeit bietet besonders bei der Krklilning der

Epp. Neues. //. .S. Anlü)i.

John, Tacitus diaiogus de uratoribus cap. 2ä bis

Srhlnfs Obersetat nnd kriti*eb-exegctiack erUUitert:

lifiliW 1 S. IS 19. Hin tiearliieiiswettor Beitrag anm
Ver-t.iii.liii^ iler ^^ll^ift. A'. Ai'infi/i'r

Koldewey, Roh., Neaiir|ria: /,('. 52 S. 1867.

Die reich illustrierte Abhandlung zeugt vom sicheren

BHck des tflclitigen Yerf. T. S.

Lauere, Ad., HetliixilsL'lii r I^brer-Kommeiitar /u

Uvids Mctamorphoaen, buch I-V: A'Bhll 1 ö. 8-11.

Wir können dien Bach bestem ernprehien. Jtf. Köhler.
Levi, L., <)s«ervazinni sul te-^tn licH" r|iifatio

dli»eride: J>}<li\V 2 S. 8-(t. l!esüiiii<ii mul Musiditig.

Thalhtim.

Livii T., Ab nrbe condita libri I. II. XXI. XXII.
Adinoctae snnt partes selectae ex Ubris III. IV. VI.

ed. .1. /AuiterU: l$,,h W. 1 S. 18. EÜM bntuchbare
ächulansgabc. Füguer.

Ijovnm, Mag. Den franske Latinskole . . .;

r.C 52 S. 1868 f. Verf. ist iu jeder Weise beuiQht

gewesen, dem frtuuOa. bSheren Untenriebtaweaen geradit

zn werden.

Mölken, H., In eonnnentariuni de l)cllo Africano

quacstioncs critieac: .\icli.j. lat /.ex. VI II 'j S. .^04 f.

Verdienstvoll ist, dasTs M. zwischen den PoUiobriefen

bei Cicero und dem Oomn. de hello Africo einige

erlieliliihe DitTi reiizen naehweisl. • Die .\iizeige ist

von liesondereni Interesse dadureb, dals der Kof.

(Wiilftlin';'] bekennt: im ganzen wird man bei vorurteih'

frei(>r Prüfung der Kinwendnngen Köhlers, MAlkens

n. a. zugeben, dafs den von liandgraf aufgedockten

Abniiehkeiten aueli mehrfache Unterecliiede gegenilber-

stehen, dals also jene nicht ausreichen, um den Namen
des Ashilaa Pollio mit Bestimmtheit aafrecht zu halten.

Ist aber A. r. nicht der Verfasser, so hat man aneb

kein Heebt den latein. Stil zu glätten und die Ubcr-

scbQssigen und hlsiigen Worte als interpoliert einzn-

Iclaiamern.' Im übrigen sei hervorgehoben: 1. Der
Leidensis erscheint , nie schon Mensel behauptete,

g<'radezu aus dem l'arisinus abgeschrieben. 2. Die

Angaben Nipperdcys aber 1'. im ganzen Cäsar nnd
seinen Fortsetzem enthalten weit Aber taaiand Friller,

\v(<tnit (liM'li wohl bewiesen ist, das die gantM OAsar-

kritik einer Revision bedarf.

.M II Her, II. C, Historische Grammatik der helle-

nischen Sprache. II. Hd. Chrestomathie: Jiph If. 1

S. 24-25. Kann als Anthologie für I.,osetlbungcn

dienen. (Juglac MftfCr.

Maller, H., De viris illustribus. Lat Lesebuch

naeh-Nepos, ÜTina, Oortios. S. Auflage: BphW, 1

S. 4 . Die neue Aull, aeigt fikst gar keine VerAndemngen.
/••»•. Maller.

(tbler, R., Klassisches Bilderbuch: UphW. 1

S. 22-24. Eine reichhaltige, empfehlenswerte Samm-
lung. ~p—.

I'i Udars sicclischc Oden nebst di'ii l]ioze|iliyrisi'lien.

Hgg. von A'«/. Bothmer: LC. 52 ö. 18b5f. Ein zu-

verllssiger nnd entgegenkemmender Fahrer an Pindar.

Piasberg, O., De ('ir.innis Uorten^O: r/fi*»r

VI lU S. 448-450. Lobende Inhaltsangabe von L. C
Pumer.

Plauti comoediac cx rcc. G. Goelz et /•>. üchoelly

II: h'cr. 1 S. 3 f. Endlich eine handliche Ausgabe, f^.

Plautns, Menaccbmi ed. Urij-, 4. Aull, von

Niemeyrr: Clattr. VI lU S. 446-448. E. A. Hotiuen-

»ehtin bespricht einige Xndemngen and atenert eine

Rinbe von Bemerkungen fUr eine spätere Auflage bei.

Rabe, A., Dil? Urdaktiuii der .Xsehincisclicn Rede

gegen Ktesiphon: /iphW. \ S. H. Verf. bestätigt im

wesentlichen die bisherigen Beobadiiungeu. Leopold

Cohn.

Iti'inach, S., I/origine des An^ ii^: /'(•? 1 S. .t.

Die verdienstvolle Geschichte der Frage lüst eine

einstige LOsnng dersdben hoffen. V. U.
Ries-', .\., l'iK rheinische Germanim in der nntiken

l.itteratur: J>fili\i. 1 H. 19-21. Ein anlsemriientlich

brauchbares Ruch. (r. W'uljf.

Rodler, G., Ia physique de Slraton de Laroit-

saquc: BphW.l 8.9-10. IMe fleilMge nnd beaoonene

Arbeit bringt mehr, als der Titel verheirat. Ouo
ApcU.
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Zinnii iMmann, R., Übunj^'^^stüikr im Ansrlilufo
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Mitteilaig.

Freulsuche Akademie der Wissensohaften.

26. Januar.

Öffentliche Sitxang xnm Oedftchtnis Priedrirhs II.

uud zur Vorfeier des fJebnrtsfestes S. M ij'^t it. Fc^t-

vortrafc, von Zcllcr: I ber die Kutstehuiii: iii .i -« iiirbl-

licher ('bcriieferunRcn. lierielite nber die Sammlungen
der grierhiscben und der lateinischen Inschriften, Ober

die .Ausgabe dor Aristoteles-Kommontatorao nnd Aber

das ('<ir|>iis Nuinnioruui. Kinr .Xns^abe der griecfai'

sehen Kircbensatrr wiid vorbereitet.

— - .

Veranlw. KeiJakttiiur: l>r. Fr. Härder, HorUn t$. 4'.^, l.iilamBiiw3IL

ANZEIGEN.
R. Qitrtiiers Varlai, H. H«ylaMer, Berlin 8W

Soeben

Die SoloDische Yerfossuog
in

Ari8tot«'U's

Verfassuugöjj^eschiclitü Athens
Villi

Ur. lirano KrII.
J'roivBSur au der iruiv«r«it«t NtrAtsburK.

16 Bogen. 8>. « llaik

R. Qa«rtiiera Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

SiK'ben erw^hieneu:

PhUo's Schritt über die Vorsehiug.

zur Geschichte der nacbaristotciiscbcQ i'hilosophie.

Toa

Vünl Waadland.
< i- M 1 M rl.

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder,

Berlin SW»

Thurii
Mise BitsteliQDK lad sdM

BntwlckelDDg bis zur sIclUseln

KiptdiUra.

Von

R. Pnpprftx.

R. Gaertners Verlag, H
Korlin H\v.

Cioeros Bede

de imperio Cd. Pompei,
muh

pädagiij^ischeu üeüicliliipuuktL'U

erkürt tob

Prof. Dr. F. Thttmen,
IMmtKIivi-t mm <*; iiiuA«(ulii s» B<r*l.anil

VIII «nd 140 Seitra.

I.IO Mark, Reb. 1.80 Mark.

MM fiiH'i- n«'llaH:«' «Irr K <'ss«> I rl ii ^ncIivu liorbuclih. (K. von .May«M-| in i'raiikriii-l n.M.

Ii. Uaortuvrt* N'erUg, 11. liu>telder, iletUu ÜW. Druck von Leoubard bimiou, ikrliu äW.

Digitizcd by Goügl



WOCÜENSCUIÜFT
FÜR

KLASSISCHE PHILOLOGIE
HGRAUSOfiaJSBfiN VON

GEORG ANDRESEN, HANS DRAHEIM
darcb all«

QB-J ]'<)4llniter. FllANZ H A Iii) KR.

FiMm
flntrljaiiiliLb «UC

S gr»f. Zeil« 0.^

10. Jahrgang. Berlin, 1. Man. 1893. No. 9.

JtaWNifmM timt inMifM; •
n. M n 1 1 h i n Fk .

Tl»« cr'-' h H<-hioilag«rielit (E. ZUtettli) äifi

J.y iius I. <l Si imic. i.r . rkl \<>ii Krähbetcer. II. S. Aufl.
be». von TliiiÜK'iiu (J. Kohin) ........... a*)

C, Woce><> I y , Antika Mmt» RriaohiMhcr Mmlk {H. 0.> . S»l
Tkoitas crkl. von Mypwwy. 1 Anfl. b««. t

von O. Andracan. I ,var^\tr\ aax

InunTaelt! I

Hor»lf OJpn nml E|>04trn . . . hfarb. vnii H. Hottff« (O.
Waift^nlVUi OB

H. Hpikirl. I'Imt Iii- Killst. •lintii: clrr Kiiiistruklinnpn
Ix-i rpt'v i>'ruui<>l aid

R. Uolier, Übnogsstücko i. i berAftzi^u iiw Latviuiwtii.-.

& Abt her. vom K. HoUar (& Ptwtnlihi>hii) .... Ml

41. ISchontl, Camiilllll» nitiHtoriomm r'>iivivaUnm<llM
flurilvKiajD (H. Brllini: W

.Kiimhir: Sfttv .Inhrbciebvr lUr Philologie n. l'u>lni;oKik 11. —
Tlic .\mi'ri<'uii .loiinint "f philolufo- XIII .1 - HtTlincr
liluli>loi;isi-l><> VVcM'ticnsnliriil 1-0. — Kiirrc>K]M>n<lvitzbliitt

tnr <li>- «li'lohrt.- ond JtvfiUwbulen WarU«iDbe(SB 7. 8 -
riiilo|.>^nii öl, B -^t

'

M,li,i!->f;'>i ri..j,'r.iiiiiii-.\l.liaiMlliiiii;. II Si lilnf«. .\<'<i-

<li'iiii<' lieb iiiHuriutions vt l>i>llea-lt-ttr«s. lU. u. Jiiiuinr.
- l.iiMleiueluait f . MI

JierichUj/ung ««••...•..•. «..• 9M
Kiraadhatt mm meUuuHtr Bädur SM

Di« HrrrMi \'' i1';i~siT vimi rp'L'niiimifii . 1 »iss'Tt.ktiiiueii uiiil •i(iiiili:,'fii < irlri,'eiili''it'i-ii !iril'ti ii \v< r"Ii ii tT'-l" '''",

RcMMiuii^escinplare au li.Oaertnors Vc-rlagBbucljliaiidlaiig, Berlin SW., ScLüiiebcrguratr. 2t>, uiiueiidun zu witllcu.

Eezt'usiouen uad Anzeigen.

SernliarA MattUftlli, Bas grleclilsctie 8cbieds-
gcn'i ht. In den .Turisfi>ciicii Fi'sfi.'.ilieM i'iir Ii.

y. JberiDg. Zum 50juhr. Uuktorjubiluuiu ilirc-ü

fiHheren mtgliedas g/mürntt tob der Roatocker
Jiiristenfaknlt.it. StsttfMt 189S. p. 1—58.

Wieder lialien wir von einoin Juristen einen

ücbützbareu Beitrag zum griechischen Recht er-

halten. Der Herr Ver&ner, der mr Bearbeitung

dieies Gegeustaudeä um so mehr <;eeigiiet war,

als pr auch üher die Fhiiwickluug des ri'miisclieu

Schieiiagerichteä geschrieben hat, giebt in bcinor

Abhandhiog eine Rerinon der Frafi^ Ober die

jnristische Bedentang und die rechtb'che Grund-

!ajT:c di'ü j^riecbinehen privaten Schiedsgcriehtes,

dcDU nur dieiieü wird, wie ans dem Titel nicht

eniehtlieh, behandelt Nenea Material wird man
bei dem Stande unserer Quellen nicht erwaiieo,

neue Hesultate fehlen trotzdem nicht.

Der Uuuptwert der Abhandlung »cheint Kcf.

darin zn liegen, da6 hier ein Jurist mit ein-

gtdieadem, jnristiHchen Verständais «nd Urteil

I'robleme anfalst, die fiir die ganze griechische

Kecbtsaaffosaung überaus wichtig sind, und dalk

flieh dem Herrn VerCuaer daa priTate Schieda-

gericht als eine Aulsi'rnng der griechischen

Rechtssitte überhaupt darstellt, und er deshalb

Gelegenheit findet, in diese Monographie eine

ganze Anxabl fruchtbarer Bemerkungen Ober das

fjriechisdie Ktcht als (ranxea einznflechten.

.Matthialis ln'hundelt seineu Stoff in 1 .\b-

ächuitteu. N'uraus geht eine kurze Vorbemerkung,

in welcher mit Reeht die grofse Einheitliehkeit

des griechischen Rechtssystems betont wird Wenn
«1er Herr Verfasser hieraus auf S. ful^crt, dufa

wir, was bezüglich des Öchiedsgeriehies von den

attiacheu Radnern Qberliefert wird, flir einen aU-

gemeinen Reehtsbramli in Anspruch nehmen
können, so hätte sii-h diese \'ernnitung iioeh

stützen lassen durch eine kurze Zusammeustellung

deaaen, was wir von privaten Schiedsrichtern ans

anderen griechisdien Si i.itcu \>is.<eii. So erwäiiiit

Mattliials auf S. i-i'll.st Deij)hi. 1 rii/.iiziifii'^rcii

ist licbadia (vgl. Üitteub. Syll. 6ö6, 40) uad

Chioa, wo das Beatehen der Reehtsaitte des pri-

vaten Schiedsgerichtes im IV. Jjihrhuiideri be-

wiesen wird durcli die Inschrift im Hallet, di;

currcspoud. hellen. III 244, v. 23; vgl. auch

S. 254 fin.

Im Äbschn. I wird dann geliatidelt über die

fniTftoTTr^ im allgenieiuen. E« wird hier in neuer

Auil'assung scharf geschieden zwischen dem eigent-

lichen Schiedsgericht nnd dem Vergleiche vor

dem \'i rtr iiiensmanne (S. .')— 12). Doch iat es

nacli .Viisii'lit des Hef. Mattlnal's nicht «.'elniigeu,

gegen die Aufsteiluugeu ^uu Iludtwalekor den
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Nadiirau sn eiiiiinffBii, da& in allen RUlen dieae

hL-lKtrfe Tronnnng der beiden Funktiom'n eines

dutnrjirfi (Jurchgeiulirt oder üuch nur durtlifiihr-

bar geweüea Mi. Die in Betracht kommendea

ReehtiftUe werden hierbei in dankenawerter,

ebenfalls teilweise ueut>r Aiiffussung erörtert.

Als weitere ^'or^jtul'e zum eigeutlicheu i^chicds-

gericbtti behpriebt duruuf der Elerr Verfasser du»

KompromiA inl {frof^ mit mnen Unterarten,

besonder» denen, welche den Sobicd>ric1iter in

seiner Entscheidung von einem bestimmten beizu-

brii]gendea iiewei^mittei abhängig mucbeu, so von

einer aof der Folter al^egebenen SklHveuavaM^

(S. 15- '20) oder einem Kide (S. •_'() -•_>•>). Be-

merkeuHwert erscheint lief, hier, diifs Matthiafs

auf S. 19 die n^xXifatg io [Dein.J 5U, p. i:^87 in

längerer Polemik gegen Gnggenbeim mit Reebt

ab eebt an erweUen sncht.

Absehiiitt TT belinndclt die grundlegenden Ver-

trüge, und zwar einmal den Vertrag der Parteien

untereinander (S. 28—26) und swetten« den Ver-

trag der Parteien mit dem Schiedsrichter (.S. '27

3.'!). Mit vollem Hoohte wei>t der Herr Verfa.>«.ser

hier immer wieder auf die weite Vertragöfähigkeit

das grieebiflcben Reehts bin, auf welcher die

Rechtssittc des Schiedsgerichts allein beruht Im
einzelneu ist hier zn bemerken: wenn MattliialH

auf 24 ausführt: 'Gerade die Benützung der

religio inrts iorandi fuhrt auf den Gedanken, dafe

die private Rechtssitto sich in Anlehnnng an die Ge-

pflogenheitt n bei stuutf-rcehtlichcn und iuternatio-

nuleu StreittiiUeu, entwickelte und gestaltete', so bc-

rQbrt er ndi hier mit der Abhandlung von Job.

Merkel, I ber die sogenannten Seiiulkralnuilteu,

welche denisellien Anlals, ilem •Iheringjubiiäiim,

ihre Entstehung verdankt (sie steht iu der Fest-

gabe der Odtüng. Juristen-Fakultät ffirR.Tjbering,

Leipzig 18!)2) und ebenfalls eine Anzahl für das

gr^e^•hi^The Keelit ülieraus fnuhtbarer Uedanken

euthält. Dieser führt nämlich 8. 21 aas, wie

auch die Oblicben Sicherungsklanseln gegen Über-

tretung, welelie sieh iu privaten Verfügungen,

lies, (irabiuschrifteti, timleii, uft'iuliar auf Nach-

ahmuug der für die Uffentiiciikcit bestimmten Ur-

kunden bemheo. Doch hält Ref. dies hinsichtlieh

des Eides fUr schwer erweisbar, da es ja überaus

schwer zu ^atri'n i^t, wo eidüehe Bekräftigung

eines \ ertragen zuerst stattgelüuden hat, ub im

öffentlichen Recht oder im Privatrecht, und beides

bei der überaus hauflgOB Anweii lnii;^ des Eides

bei den Griechen keineswegs wiin li rliar i>t. \'gl.

i. a. E. Ziebarth, de iure iurandu iu iure Grueco

p. 47 sq. (DiM. Udtt. 1892.)

Die Frage, ob der private dimrij^if; einen

Eid zur ni'kräftignng der ihm auferlegten Ver-

pflichtung habe leisten müssen, kann auch

KLitthiass bei dem Mangel eines unzweideutigen,

ansdrOdkliehen Qoellenbeweiaes nieht beantworten.

In seiner ansfiihrlichcn nesprcchung der übet

diesen Punkt geäufserten Meinungen (S. 27 ff.) —
bei welchen übrigens nachzutragen ist: G. Ho^
mann, de iurandi apod Atbenienses formulii p. 44

(Diss, Strafsbnrg 1886), der aber wesentlich N'eues

nicht vorbringt — betont er mit itecht «lie Frei-

heit der Parteidispositiou, welche den Parteien

aber durchaus nieht das Reebt gab, vom Schieds-

richter einen Eid zu verlangen, wie IlndtwalckCT

annahm, da derselbe bei Abschliefsnug seinei

Vertrages mit den Parteien dies« Bedingung

snrBekweiseu konnte. Zn 8. 32 sind die Beispiele

von Schiedsrichtereid nachzutragen, die Ref in

de iure iurnuilo in iure Graeco p. 35« not. 3 za-

sauimcugestelit hat.

Abflchnitt III beschäftigt sieh mit dem Ter-

fahren selbst und seiner Sieherstellung. Nachdem
hier zunächst eine Anzahl Vorfragen, so die über die

Fähigkeit der Parteien, eineu Schiedsvertrag eiu-

Bugehen, Ober die Fähigkeit des arbiter. Ober £e
Ansahl der Schiedsrichter, über die Kompetenz
des SehiedsgericliJes. so gut die (Jnellen es ge-

stalten, erledigt sind (8. iW—3Ö), gipfelt dieser

Abschnitt in der feinen juristischen Erihrtemog

über die Sieherstellang, der sich der Rechtsbranch

erfeute (S. ;5!» — .'>!). Hof beschränkt sich hier

auf die Besprechung ciaer Stelle. Auf S. 4^

betont der Rerr VerfasBer, indem er nach den

Garautieen gegen den Mir>I)raueh des Vertrauens

seitens des Sehiedsrichters forscht, dafs in allen

Fällen, in dcueu der diainju^i einen Eid leistete,

derselbe unter den Stra^esetsen Qber die Ver-

letzung des Eides geNtanden habe, '.»ab es aber

soh'he Si !:ifLi:i >etzey Nein, denn darin herulit ja

die Eigeiitütulichkeit des ius sacrum bei den

Griechen, dass es Ar viele Veigehen in demselben

keine Strafe gab, sondern dieselbe den verletzten

(Jüttern anhoiragestellt wurde.

Sehr erfreulich ist Bcbliefsiich Abschnitt IV,

Der grieehisehe Rechtsbrauch in den rQmischen

Rechts<juellen. welcher, <I' u Anreguugeu von

Mitleis folgend, auch in iler Ue(-iit.ss-itte des

SüUiedsgerichtä eine Einwirkung des griechischen

Rechts auf das rBmisebe nachweist. NatBriieb

werden hier positive Belegstellen immer sdtener.

l'm so vorsichtiger müssen sie dalicr verwendet

werden. Das hat Matthiafs iu einem Falle nicht

beachtet, denn wenn er aof S. 55 au LqIomb,
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AbdioatiiB (nicht Bis Abd.) cap. 11 uachweisen

wiTl« Ü9& das Seliiedigeridit nodi cor Zeit d«B

Lnkinn nnverändort fortbcstandrn liuln^. so moA
Ref. diesem Zeuf^ui-s jede Hewoiskruft abstreiten.

Denn ea steht diese Stelle ia eiuer jener HOphisti-

sehen Deklamationen des Lukian, der aaeh in der

wichtigi ii l'i iLfo ili'r chioxror^i^ vvegnn ihrer wül-

kiirlich<Mi l>tiii<lnngeu jede (.<liiul*wnrdigkeit ver-

sagt wird (.Lipsius, Att. Procettt II 536, not. 147),

und wenn MatfhiaTs weiter die Yermtitang Tor-

triigt, dafs innn fast nino dirr'ktc .\nl(>!innn}j Lu-

ktons an deu Wortlaut des in der Midiatiu citiürten

Gesetzes über die Schiedsrichter annehmen könnte,

so hat er sich darin dnrehans nicht getüuscht.

!">enn darin besfeht elien der ganze Ri-iz der

i'roäu de.s Lukion, da,h man überall au den Re-

miniscenzen and wdrtlichen AnfQhrungeu die

Hoster erkennen kann, denen er folgt, und wenn

er eine fingiert»' (leriehtHreilc silireilieu wollte, so

hat er sich daza uatürlich seinen Demostheues,

den er ganz besonders liebt, ordentlich angesehen

nnd anageschtieben.

Eine ahiiliplv Verkeiuiung de- Wortos von

QuellensteUen uials Ref. auch darin erbliekcu, dafs

der Hea Tarfiuser auf 8. 1 ÄnAerungcn von

Fk.«Plntareh nnd Diogeups-Gcllina fiber das spar-

tanische Schiedsgericht ala Zeugnis'^e fTir da-" lli-

stehen dieser Recbtssitte nur für die eigene Zeit

dieser Schriftsteller gelten lassen will, ohne sra

bedenken, uafs z. B. die 'ATtoif Otynata yfaxutyixä

eine Koinpüatiiin an« \nek<k>ten-Sutniiiliuigeii sind,

die ganz gewilk mit der Zeit, in der sie xusammea-

geslellt sind, gar nichts cn thnn haben.

ZornSehlnsse veiveicluK-t Hef. noch kurz einige

besonders auftalleiiile Druckfehler: S. I, Aniu. 1

E. Öoune, de arbitris externis . . . erächit-u nicht

1887, sondern 1888. — S. 11 wird citiert Plato,

IVotagoras c. .33—35, gemeint ist offenbar 2.3—2;').

doch steht in c. 23 noch nichts von d< n (Sutnijud

und in c. 25 = p. 338 B - U iut nicht mehr von

diesen, sondern von dem httmaxii^ in einem dyniv

die Rede. Alle l'nklarheit war zu vermeiden mit

der bei Plato üldichen Citierweise ])ag. 3.37 K -

33ä A. — S. 12, Auin. 1 iafc es Ref. nicht ge-

Ini^n, die Abkflrznng hnit E.' an denten. —
8. '21 in der ersten Zeile mufa es offenbar in-ilsen

'vor einem l'iipartciisfhen', nicht 'von'. — S. ;>j

oben fehlt hinter dem griechisuiieu Citat ein

Wort wie *fo]gt\ — 8. 57 muTs es offenbar

heifsen Hosofonn liegt eine AbsebwSchnng . . . ror',

nicht 'ein'.

Im übrigen ist die Ausätattnug der ächrift

ilivem Zweck entsprechend TonQglich, nnr wfirde

ein etwas ansAbrüdiens Teneichnis des rndien

Inhalts die Branehbarkeii noch erhöht haben.

Brieh Stsbarth.

Lysias, Ausij;i wähltc Uciicn, fnr ilcn Srhnlucbrauch

erklirt von H. FrohluM Lu r. II. lieft, •>. AuH., be-

8nr;!t von Th. Thal heim. Leipzig, Teubner. 1892.

11, 224 S. 8. I,b0 A
ThuUieim hat in seinen anderweitigen, ver-

dienstvollen Arbeiten eine solohe Verfaraotheit mit

den attii-chen Rednern lieknudet, dafs ihm anoh

mit vollem Vertrauen die Aufgabe übertragen

werden konnte, 'Die ausgewählten Reden des

Ljsias' (kl. Ausg., 3. Hilfte), welche FrohbsKger

187.'i mit einem Konimenfar tTir Sehnlzwccke

herausgegeben hatte, einer Durchsicht und Über-

arbeitung zn unterziehen.

Ein VorwMrt macht «os in KHne mit den

Crund/.ügen bekannt, welche Th. I»ei seinem Ver-

fahren zur Richtschnur gedient haben In der

Zahl nnd Anordnung der einzelnen Reden besteht

twisehen der ersten nnd zweiten Anflage kein

Unterschied. .\uf die beiden Heden gegen Alki-

biades könnten wir leicht verzichten. Nicht nur,

dals die Echtheit dieser Reden in Frage gestellt

wird nnd die Lesung de» Textes viele Schwierig-

keiten bereitet, da^ Treiben des jiiiiL^ereti Alkib.,

wie es A.1V 2Ü—2ö geschildert wird, und das

Zerrbild, das Ton dem älteren Alkib. entworfen

wird, sind nicht geeignet, den Geschmack der

Schüler zu veredeln nnd sie für die Lfktüre

griechischer Klassiker zu begeistern. Dazu 'xai

die zweite Rede ihrem Umfiinge nnd Inhalte nach

so mager, duCk es sich nicht der Mühe lohnt, sieh

mit ilir in der Sdinlc zu beschäftigen.

Vor allem mui's die Vorsicht anerkannt werden,

mit der Th. bei der Umarbeitang des Kommen«
tai"» zu Werke gegangen ist. Th. hat zumeist

nnr dann in <len Kinleitungen lui'l ilrklänuigen

.Ämlerungen vorgenommen, wo sie entweder der

gegenwärtige Stand der Wissenschaft oder Ande-
mugeu im Texte notwendig gemacht haben. Die

nenesteu Kr>ciieinnngen auf dem (Jebiete der

Altertumswisseuscliuft, so Aristoteles' tichrift vom
Staate der Athener, sind, soweit sie verwertet

werden konnten, auch zu Rate gezogen und benutzt

vviirilen. Mit Heelit liai der text-kritisclie Anlimig

infolge eiuer gröl'sereu Berücksichtigung der huud-

schriflliehen Lesarten and der bedenienderen

älteren und neueren Konjekturen auch eine

grülserc Erweitern ntj gefunden. Tii. ist damit

auch einem Bedürtuisse des Lehrers gerecht ge-

worden.

•
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PflU« im gria^is^sn Texte der I. Aufl. nsd
riclitiij; gestellt nii<l au uicht wenij,'en Stellen ist

(He liiiudseiiriftliche Lesart gegea FroUberger iu

Schutz geuoinnien nud dem Texte wieder eiuvcr-

leibt Warden.

nagegeu fehlt es auch nicht ati Verhesseriingen

und Verbes-serungsversuehen, die Th. teils selbst

gemacht, teils den uuderen eutlehnt hat. Ich bin

mit den Erklimngen und Ändemngen, insbeson-

dere mit jenen, welclie die WiedcrherBtellniig der

handschriftlichen liosart bezwecken, im grol'seu

und ganzen ciurers^tandeu.

Wenn im fblgenden an einigen Stellen der

Nachweis crbraolit werden soll, dafs ich Th. nicht

in allem beipflichten kann, so geschieht das nur

zu dem Zwecke, um auch moiu fSchertleiu zur

Erklärung nnd Wiederherstellnng des Textes bei-

zntra^i'ti.

XIV häU Th. au dei- L'l.erlieiVrnn^ fest,

iudem er den Ueduer für den \\ iUersjjruch

swiscben der Oesohiehte nnd dem Texte verant-

wortlieh macht. Diese Aunahme ist willkürlich.

Der Fehler nmfs auf Kechnnng eines Schreibers

gesetzt werdeu. nunnov ist zu streicheu; da-

gegen setzt viv f^C^^ schon änfserlich die

Antithese tov ngag ncn^g vorai - Hiese Worte
sind entweder vor ndinanTtot^ oder hinter ahot
ausgefaileu.

Die sn td» f*9*Vd( notwendige Ergiinzung

n^nnano» ergiebt steh ohne Schwierigkeit ans

dem Znsatnmenimnge.

Das Verderbnis ist, wie üarpokrutiou bezeugt,

sehr alt.

XIV 42 sehreibt Tb.: dm ntni»9ae$v

ÜTTtoma »ul mTToii^xnftn' umq 7tf7t6»9atfty.

•Scheibes Kuajckt.: d/.^' änt^ jnnifitufStr,

thiayta mnot^nmat, mr) & ntnot^itatn mi nmov-
i/uaii' kommt uicht nur der besten Cbcrlieferung

X. sondern aneh <lein Kontext^' am n.'ieli^fen. Das

Ganze ist ein \\ ortä|)iel uiit dem Oedaukeu: 'Ihr

Verhalten, mag es passiv oder aktiv gewesen sein,

i>l iiuüier schlecht gewe^eu.'

\\ II •ii-lsrt'ibt 'l'Ii. mit l''rnlil)erger fV tof,"

fitÖMt at xiydi ruii. \ xtt dt tt-i tty schoiut mir je-

doch ganz sinngemafs an sein. 'Viele werden nch
in Zaknnft im Kampfe ftirs Vaterland mehr der

Ordnung nnd den Gesetzen fiigen.' Ebeti;.n sprielit
]

der Gcgousatz zwischen vnt(i to.f ;n(^ki^J.vi)6iu>v

nnd roT; fdlkown (Vergangenheit— Zukunft)

zu Gunsten <ler Überlieferung. Vgl. XIV VI f.,

•_'l, "Jl', l;]. Ist nicht xoGfiKDtigioc zu Ics.-nV

Liiiat mau diese leichte .\uderuDg uicht gelteu, :

so mufs tuvdtrwtSe«!' getilgt werdeu. '

XIV 17 möchte ich nicht toT*' gegen die Über-

lieferung leeTc eintauschen; der Fehler ist in

^vyatiijpni zu suchen. Der \ aler des Sprechers

besuis nicht, wie allgemein angenommen wird,

zwei, sondern drei TSehter. XIX 12 n. 13 ist

von Muer Tochter, der Frau des Aristophan«,

die Rede.

Nicht Geld, uouderu die Bitte des Konon, das

Ansehen nnd der Charakter des Arist haben den

Vater bei der Walil seines Schwiegersohnes be-

stimmt. Denselben Grundsatz hat der Vater bei

»eiuer eigenen Heirat und bei der Verheiratnog

seiner beiden anderen Töchter (daher 15 ti^f

fih' — ifjt' J^) bekundet. Zugleich hat die Frau

de'> Aristoph. dieselbe Mitgift wie die übrigeu

.Schwesieru erhalten (15 *ai ^AQiOtoifdvtt iö «sei'

sc. inidtimii). Dies beweist ebenfalls, dalli es

dem Vater nicht am das Geld des .\rist. zu thnn

war. Von den gleichen .\uschaunngeii hat er

.-^ich bei der Wahl seiner Schwiegertochter (1(1)

leiten lasMU. 17 wnden noch einmal alle Ar

die Beurteilung notwendigen Punkte kurz zn-

samineiiL't'f il-t (die Tochter haben eine bedeutende

.Mitgift erhaileii, Vater und Öohu hubeu uube-

mitielte Frauen geheiratet), um daraus den SdiluTs

zu ziehen: bei der Wahl des .\rist. hat das Geld

keine ausschlaggelu'iule Rolle 'j;es]iie't. Der I'lural

itii . . . */iag udi-Xifäi (Ib) und der Lmstaud, dab

trotz der detaillierten ScAiildwung der Familien-

verhältnisse der Tod des (angeblich) ersten Mannes

nnd <lie Verheiratung mit .\ristoph. als zweitem

Manne mit keinem Worte berührt werdeu,

spredien f&r die Riebtigfc«t meiner AnschanuDg.

Lysias hat daher, wie noch ttaf bezeugt, ^vyt-
tQciat geschrieben.

XIX la lül'st sich no/.Auli äy kaum halten.

Denn anf die Menge kam es nioht an, sondern

darauf, daA Ariit. den Umgang anderer dem

seines Schwiegervaters vorzog; waren doch die-e

beiden Männer uicht biofs ihrem Alter, sondern

auch ihren persSnliehen Besfarebnngen nach von-

einander verschieden {noXv tttdffOQOg). Wir lesen

mP.Äois «»'; aueli handelt es sich nicht um den

Nachweis der Möglichkeit oder Wahrschciniich-

keit des Verkehres — die« nSn zwecklos ge-

wesen — , sondern am den der WirkUohkwt. *Sr

war es gewohnt, lieber mit anderen an ver-

kehren, aU mit meinem Vater.*

Th. scheint selbst von der Erkiamng, welche

er zu XIX 34—45 giebt, nicht gaot befriedigt

zu sein.

Nach meinem Dafürhalten zerfallt die Beweis-

führung XIX 34-45 m zwei TeSe.
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1. 'riorafle so, wio nnrlnvfislüir tl:is Vennöjjien

Koiion. il"-* FreiiiKle-; und KampfgciiosHen des

Nikopheiuus, viel kleiuer geweseu Ut, ula man

erwartet hatte (34, 39—42), ao ist «s wabr-
scbeiulioh, «lal's Aristophanes ein noch viel

kleineres (/t linmal kleineres, Konon 40 Tal. —
Aristoph. 4 Tal.; vgl. 40, 34-- 3ä) Vermögen

hiaterlassen hat, somal Ntkoph. ab Unterfeld-

herr des Kooon nich in der Lage war, sich gleich

diesen zn bereichern und seinem Sohne Aristoph.

nnr eioea Teil seiue.s Vermögeus überlnsseu hat

(35—«8).'
2. "So wie ihr daher,' meint der Sprecher,

'nicht gpgcn die Verwandton den Tiniotheos, fulls

dessen Vermögen iu einem analogen Falle kou-

fiaeiert wfMe, mit einer Klage auftreten könntet,

weil Ronen in der Tl.nt kein »o grofses Ver-

mögen hinterlassen li;it, nln erwartet worden ist,

so i»t es auch nnbillig, gegen mich und meine

AogehArigen eine solehe Klage an «rheben (44),

weil Aristoph., wir der Erlös bezengt, ein kleineres

Vermögen hinterlitssen hat, als erwartet worden

ist (34, 38—41); ihr dürft dies um üo weniger

than, als Aristoph. den grSfiten Teil aeinee Ver-

mögens nicht für sich zurückgelegt, sondern für

das Wohl des Vaterlandes geopfert hat (42— 44)

'

Diese zwei Beweise »iad auf don innigste mit-

einander verfloohten. Die angestrebte Scblnr«-

folgenmg ist 44 entliulti ii. Mit 3.S vvv loirvv.

(Sr^inriittuf . . . wird noch einmal auf ."'S zuriick-

gegritfou; HS wird der Fall als möglich hin-

gestellt (daher der Wunsch 9 ft^ yivotto), 89 aber

in das (lebiet der Nicht Wirklichkeit verwiesen.

{\)*\. Plat. ai>ol. 17 m' ihfinf — ft u<fiont.)

iJuls es sich 39 nud 3ö um dieselbe Annahme

(GBtereinriebnng) handelt, geht ans der gleichen

Beschaffenheit der Nacbaütze hervor, die sich in

l-'orm (rJiot'r' tu-) und 'irdunkon vollstän lig

decken. Für den Gedankengang ist es ziemlich

gleichgültig, ob wir 85 mit X toi'c huivov m\
tovg jTQOrttxoytas (die Kinder des Timotheos
und seine Verwandten, vgl. H u. *.)) oder nach

TliaL ixtlvov xat tovg jt^oa . . . lesen wollen.

XIX 59 braucht fiov nach «fxorcwr* nteht ge-

striclien y.n werden. Der Vater hat sich mit

seinen Wohlthnten öffentlich nicht gcbriistet.

der 8obu siebt sich genötigt, vor den Uicbteru

daTon sn reden, damit aneh dieser Chankteneng

seines Vater> iiii!r i
:

1: 'kiuint bleilif. Picsc Be-

hauptung wird dureli die Aii-sai^e der Zeugen

bekräftigt. Vielleicht schrieb Lysias sftov.

(Schlafs MgL)

' C. WeBBcIy. Antike Reste Rricchischcr Musik.

I

Beilai^u zum 22. Jahresbericht des k. k. Staats-

gjrmnasioms im III. Bezirke in Wien. 1891.

Die von 0. Crusina im 50. Bande des Philologns

S, in:] f. besprochene irriechische Inschrift aus

Tralles hat ichon vor ihm oder mindestens rrleich-

zeitig ü. Wessel^ in Wien als ein mit 8ingnoten

ersehenes Uederfragment enthaltend erkannt.

\Vährend M. Ramsay, der die Inschrift im Dulletin

ili' rorri'Kpouihnict' /iclfi'iii-/iif \][ i]XS'\^ ]i. 'JT?

N. 21 verötfeutlichte, und Uennauu Uühl iu Bur-

sian-Maliers Jahresberiehten 1883 p. 63 &ber die

Deutung der zwischen den Zeileu atdiendeu ein-

zelnen Hiiclisfalx ii noch im unklaren waren, hatte

Hr. \\ . bereits im Jahre die Erkenntnis ge-

wonnen, dalk diese 'twaU Irtlen place aboti lA«

Imea' als VokulnuisiknotMl aufzufassen seien, nnd

er giebt in der oben genannten Schrift eine ein«

gehendere liesprechung des überaus interessanten

Ftindea.

Herrn Wesselys Lesung der Notenschrift führt

im wesentliidien zu demsi-llten Krgebnis, wie es

bei O. CrusiuH vorliegt. l*'reilich machte, sobald

einmal die Bedentnng der Zeichen als Singnoten

ericannt war, die richtige Dentnng keine Schwie-

rit^kcitcu. Ilichtif; erkannt ist auch die l'iinktion

der zweiten Note (z), die für die beiden »Silben

oivy i^g gilt, und diese Aaffa^aung dorch den Hin-

weis auf ähnliches VerfiUuren in den Handschriften

des liiedos an die Muse bejrriindet. Die über

einigeu der .Noten stcheuden horizontalen Striche

und das Schlnlszeichen ] werden ebenso wie von

0. Cmsins beurteilt IK« rhythmische Messnng

aber ist bei Herrn W. eine ubwi'idiende: er niilst.

indem er ViTakt annimmt uud mit 8 ein Achtel,

mit 4 ein Viertel bezeichnet:

8 4 4

CM
4

A' e'

8 8

ftr,' dir S-

'
ft eis' e' d'

8 8 8 8

8 8 8 8

TO li-Xof i

eis' «f e'

8 H 8
"

i

d' eis' h
8 K S
"

a
,

ds' d' cia'

r H 8

iG II

I 'au^e

a

4

h g
8 8'

AI'- not''

R h R
4 H 8

III

a

4

n fis

l
4

l

4

I tUr TU.

Er hebt die Besehranknng der Melodie anf

sieben T9ne e' hervor nnd weist sie der
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duriüuiien Harmouie uud dein tiofphrjguchea 1

Tonofl (Skala mit 2 Krausen) tn.
|

Mit der rlijtliinUcheu Gestaltnng. die tir. W.
dem Liodc <;u'lit, knniit'ii wir uns nirlit hefreiindeu

;

wir messeu äliuiich wie ü. Crustiu-s u. a. O.:

iU;^ iiftl ti £rtf* , t6 tiioe o X9^^ drratttJ.

nad rarglcioben nun 1. Kolon Soph. El. . 152

orroi no) fwvt ff - 171 nnd zum dritten und vierten

El. V. 212 toifid' üvvdayifi t(iyn — 232.

Die AaiKissang der nicht mehr mit Noten ver-

sehenen Schlnfsworte als Widmnog dea Liedee —
und doch wohl auch der Stele Hclhst — an die

Mose Eaterpe: 2itixtXo^ Edtd^Titi (unter .\ndernng

des Torletiton Zeieheos Z in II) erscheint beifalls-

wert^ ebenso wie Grnnns' Veromtnng ^atö^ st

ifaii'nv im I. Verse.

Die Mitteilaogen dea Verf.':! über mehrere von

ihm enizilbrie Pspjnnfragmente mit Mnsikresteii,

uiit«r anderen adit Zeilen einer Chorparfcie ans

Kuriiiides' Orestes mit Vi>kul- titnl Instnimentnl-

uüten, die er ins 1. Jahrhundert u. Chr. setzt,

sind geeignet, lebhaftes Interesse nnd den Wunsch
baldiger VerSSeutiiehnng*) zu erregen. H. O.

F. Cornelia! laoitus erklärt vuu Karl Nipperdcy*
Erster Band. Ab excessn Divi Aogasti I—VI.

Nennte, verb"<sprtf AiiHii^'e, bcvori:! Gi-oii;

Anilrescu. Berlin, Wciiliii.iiiiiMlir LhnliliaiHlluii::.

1802. 4.S0 S. 8. .€'3. — Zweiter Band B. XI

-

XYi mit der Bede des Claudius Uber das ius ho-

nomni der Gallier. FOnfte verbesserte Anflaicre.

Elji'iidas 1892. 320 S. JC 2,70.

Do codicibus Mediceis Aonaliuro Taciti scnjisit

Georgias Andresen. Berlin, Progr. des .\skaii.

Gjrmn. 1892. 81 S. 4. Berlin, R.Oaertner. IJL**)

Die Litteratnr iiher Tacitns und über die

Aunalen insbesondere hat in den letzten Jaliieii

einen »elir sturkeu Zuwachs ui verzeichnen gehabt.

In Dentsohhind vorde dnreb Momrasens, Rnokesa.a.

Arbeiten die liokalforsclning über die gerinanisehcn

Kriege d. H. neu an-^ere-^,'! : Iiis< lirifri ufuinie haben

Aufklärung über einzelne zweilelluilte l'uiikte ver-

schafft; so iet der Vorname des Hebriftotellers,

den die l>esre }|iit)ris<lirift überlieferte, sowie

dessen rrukousulut in Asien nunmehr iuschriftlicli

fe:$tgestellt. Für die ^]>rach[iclie Erklärung bildet

*) Dafs diese inzwischen erfi>li;f i»f. wiinle in tni^'Ti-r

Wüclienwjhrift .No. .1 S. hi in dum Auszüge lui.s <i«r Ef,,.-

rfo/» finde» grvoiiu^ i^'ij uud ebend. S. tJ5 in «ietn llezin-

•ioasTenteicbnis mitgi teiit.

& Wo«h.S ii.H».

das bald vulleudete Lexicou Tacit. eine vurzüg-

liehe Grundlage, die man Übernll sn wfirdigen

weifs. Zahlreiche, nn Wert sehr veraehiedeue

.\nnalenansgaben sin<l im .\n>!anil, tiainentlich in

England, erschienen, die alle mclir oder weniger

auf der dentsdien Forsehnng beruhen. Diejenige

Ausgabe aber, ans der wohl am reichliehsten

entliehen wird, ist die von Nii)|ierdey-Andresen.

welche jetzt (Bd. II wenige Munate vor l) in

nener Bearbeitang ersehienen ist. — Andresen

bat die Ergebnisse der bisherigen historisch-geo-

graphisehen sowie der .«jiraplilieluii Spezi. il-

forschungcn mit Sorglalt und Uuihicht tur den

Kommentar Terwendet nnd ihn aneh durch ride

eigene Le-sefrüchte (ans Curtiu-, Seui ca, Pliniu^s u.a.)

bereichert. Ein besomlercs \ i rdieiist hat er sich

noch dadurch erwürben, dalä er die Flureutiuer

Handschriften, soweit sie die Annalen enthalten,

einer ueneo grBndliohen Dnroh.sieht unterzogen

hat. Uber die namentlieh für den 2. Bd. der

Ausg. sehr wichtigen Ue^sultate dieüer Vc-rgleichuug

liegt ein Torlftnflger Berieht nüt genauer Beschrei-

bung des Befundes ia der oben augezeigten Pro*

gruminarbeit .Vndrcsen» vor. Wir ül »erzeugen

um darauä von neuem, wie unzulänglich die

Kollationen Baiters und F. Ritten, besonders aber

des letzteren, oft gewesen sind.

Die Einleitung der Xnag. (4-1 S.) bat nur

wenige, die Person and die öffentliche Laul'buhn

des Tac. betreffende ZusStse erhalten, teilweise

in Form von \ mnerkungen. ~ .Auch der lat*'i-

nische Text (l<> [. ü.uides^ weist nicht niclir nh

22 Abweichungen von der Autl. auf, von denen

nur 4 auf die erwähnte Vergleiehnng des Med.

zfirüi kzufiilircn sind (darunti-r TI 1.} inteudit): au

1 J amleren Stellen i»t dii: liercits liokanrite I-cs-

art der Iis. hergesttdlt uud zwar im I. u. II. Ii.

mehrfach mit Rfleksicht auf die Ergebnisse

Knokcs, dessen Darstellung der l'ilil/iigr des

licrmanicns sich, wie A. richtig l>»Miii rkt, mii dem

Wortlaut der litterarischcu Cinelleu, uainentiicli

aber des Tae. am besten Tueinigen l&Tsi So

lesen wir jetzt: I 63 reducto ud Anusiam

exercitu legioncs ela.sse, nt advexerat. n-portat;

70 Visnrgiu, obwohl die Nennung der Weser

hier seltsam sei; II 8, 22, 24 AngriTariomm;

II .s .Vmisiac relieta — alles ganz erfreulielie

Wiederherstellungen. - - Ancli sou>t kommt der

.Med. wieder zu Ehren: I ä.'i geuer invisus iniuiici

soceri, was keine Tautologie sei{y) II 16 (Idi-

-taviao), IS) uml (;.'{ (;.'» sind die Terra iuhesdirei-

l>ungen nach Kuoke gegel)en. ,')2 liest A. uach

eigener, uberzcageader Ewemlation inducti suut^

/ Dlgitlzed by Google



888

nt hiiinfrentur. — McKÜliziert i^t ilif Aush'^iing

von 5U i. A. coguosceadae iiiiti4uitatib uud iihu-

Kebea Beispielen d« finalen OernndivgenetiTs, mit

Beriicksiolitifjnng von Wattweilers Arbeiten. Ülier-

Imnpt liut (lor Horanpg. wie der ti'xtkritischen

und der iiiliültlicheu äeito, so uuch der üeob-

aohtm^ des Sfanehgebranelu bis ine feinste De-

tail grofse Anfinerksamkeit gewidmet. Etwas zn

weit folgt er wohl Knoke nn einigen Stellen, wo
dieser \&. zu I '6'6 u. Iii 74) die komparative Ue-

deatang ron plores (haehr ab ein*, was doch

schliefslich ancb uuf coiuplures sieh anwenden

lülst) dnrchnns fosHi.iltfu will.

Mehrereu Erklitruiigeu uud Lesarteu der Auf-

gabe stimme ich nicbt in. I 5 ^Illyrienm begreift

Dalni., I'iinn. und Mö.sien liebst den proknrato-

risclu'u Provinzen Hiitien nnd Noriciim'. Diese

Bebuuptuug Nipperdeys stützt sich besonders auf

eine Stelle Appians, die jedoch dnreb Gegen-

beweine aas Sueton, Strabo und ans Tac. selbst

widerlegt wird. Ilist. I y, 7G, II 85 sind mit

Illjricara uur Panuouieu, Dalmatieo und MöHieo

geaMini, nnd wenn Tao. 12, wo er in groAen
Umrissen schildert, Xoricuni mitznliegreifen scheint,

so darf doch weder dieses noch Rätieu damals

faktisch za lUjr. gerechnet werden. Vgl. Mar-

qaai#, r. 8t l\ S. 295 f. — I 17 promptis iam,

et aliis 'nachdem sie schon (im uügemeiiien) bereit

und andere . . . Helfer zum Aufruhr warea'. Die

Meuge (deterrimos (juisqne) war indessen nooh

nicht bcoreit, sondern wird erat bearbeitet, wie

tliis Folgend«' iiii'^fiiVirt: daher dann: ad-<freii('bat

rulgns. L'oter ihr waren die (anderen) zum Han-

deln bereiten Helfershelfer rerteilt, welche während

der Ansprache des P. das Feoer sehQren. Dafs

P. eigentlich dux, jene nur niinisitri sind, ist nii lit

erbeblich. Ich möchte also ao der gewöhnlicheu

Erklärung der Stelle festhalten. — I 35 neu

mortem obirent Diese £io8cbalttuig des Zeit-

worto< halte ich niclit filr iTforderlicli. Auch

Greef hat sich i'litzuurs Auttassung der iStelle

aagescbloesen. — II 46 Tagas *die Hs. Taoaas,

was keine psssende Erklimng zuläfst'. Doch viel-

leicht, wenn man erwTigf. dal's Marl», di«' Tliat

des Armin, als hinterlistigen Überfall auf unvor-

bereitete, sorglose Soldaten und einen vertrauens-

seligen Führer darstellen will. Vaenus als

^^ynonymtim von incantns, secums (nicht = "dien^t-

frci', wie Uöfer und Köcher wuUteu) paüit aber

recht gut zur Tradition des Floms, Strabo VIT,

e. I, 9 4 nnd Dio 56, 18. Mit deceperit (nicht

oppre-scrit oder deleverit) liilst -^ieh vaga-i nur

dorch Aauahme einer Prolepsis vereiuigen; denn

die hilfk>.si' La^'c der Leg. wird doch als eine

Folge der Hinterlist des A. hiugestellt. — degressi

'on Gapreft hemb* oder bloft *fbrtgehen', wie

II Ich denke nur letzteres. Vgl. A. an II 69,

wo alles N'ötiffO gesagt ist.

Im 11. IJuud weicht die neue Autiage. was dm
lat. Text angeht, begreiflicherweise weit hanfiger

von der vorigen ab. Fast die IIälft<? der 89 Neue-

rungen sind snielte, wodurch die !i:uid>clirif(liche

Lesart hergestellt wird. Darunter rülireu 2-i von

A.'s Kollation des Med. IT her, nnd diese em-
pfehlen -.ich meistens auf den ersten Blick. XII

profligatis m/t/",«; vgl. XIV 30, Hist. III 17. Die

Iis. bietet ubusis. — XII 3ü clienfulu und pluriinü

naeh den dentlichen Z8gen des Med.,* 50 hiems

*/ statt sen ; Hs. hiemsset, worin das t etwas on-

gewöhnlieh, duch wie in metu "28, 5 geschrieben

ist. — Xlll ;il schreibt A. jetzt: Et edixit (Hs.

et dixit) und empfiehlt diese Verbbdnngsweise

durch viele Beläge. 57 bestätigt er mnedii (Nipp,

und Möller), das von derseliien Hand aus remedio

verbessert »ei. -- XIV 7 incertum au u])erieus

(abeoltttB 'Entdeckung maebend*!, et ante ignaroe.

Die<ie Le.'^art scheint mir nicht auuehmbST. Viel-

leicht ist zu lesen: aociverat expertes (so Job. Müller)

(exterritos?) iucertum au et iguaros; sie waren nicht

beteiligt, Tielleiebt aneh nieht mitwiisend. Ante mag
ausDittograpliic von an et enf.staiiden sein: jedenfalls

läfst es sich nicht halten. — Bestätigung erhalten

femer die Lesai-ten: XII 5 mtiiuebadtr, gegen

Ritter; XIV 89 a. E. poefm (Halm), indem die

Iis. nach post zwei Bnehstaben in Rasur hat.

XV 1(3 liolori ni-it illeiiisei; denn der Med. bietet

doloriem. XVI 15 iugeuti corpore. — XV 44

empfiehlt sieh die TÖllige Beseitigung der Worte

ant enicib. äff. ant flammati m. E. nicht, l'in

das 'ludibriuui' vollkommen zn machen, mufsteu

doch die *Faekeln' befestigt nnd angerichtet

werden. In flammandi (Hs.) stockt natürlich ein

Fehler, der A erw -rning angerichtet hat. Vielleicht:

RUt eruc. aflixi Üammaeque dati, ubi? — XII H
poteutiae proprram wttdit ton der Hs. mehr ab

als dtus gleichfalls sinnenteprechende pot. promptnm

(Med, pniniptc' -= put. <'aiics^(>n<la(' pr. Auch (!S

dürfte dolore evicta trotz der zahlreichen Pamlleleu

nieht vor dol. victa (Nipp., Fttmeanx, Jacob) zu

bevoisngen sciu, das durch III 3 victus luctu

aiiiinns geniigen<l geschiit/t ist. — Xlll .'! l illinl

magis ad servitium. Neben dem überlieferten

illac nimmt sieh *ad serritiom* ganx aas wie eine

durch vermeintliehen Gegensats sn libertete ign.

liervorgernfene Glosse. \e — 'nnd somit": da sie

nun einmal nicht puliti.sch sellistüudig seiu kouuteu,
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zog eü sie aus mehreren (jriiui1i/ii zu «len P. —
Auf weitere Eiuzelhciteii, unineutlich nuch auf

AndreseoB eigene (13) KonjektiireD uSher eiDza-

gehen. wünlo zu viel Raum lieun-pruohpn. Ich

schiiefHe mit iW Anerkennung des «orgfultigeu

Druckes, in dem sinustörende Fehler mir nicht

liejvegnet sind. — Vod Uflineran Yeiwhen notiere

ich: Kinl. S. 14 1. Ilist. IN iO fst. 21). Text

I '2(i i. rettuiisse. Kumm. l .')-!, 14 1. Unlicro;

II 40, 6 I. Hist. IV 21 (»t. 24); XII (II, 8 I.

rettoKi

Frankfurt a. M. Bd. Wolf.

Horas' odcii iiml KjMidiMi, filr Frciiiuli' klassixcher

Bildung!, bcsontlors für ilie rriiiiiiinr iiii^^tiTr Gym-
nasien hcarbcitct von H. Moiiye. Ktster Ttil.

Sanffei-shauscn, E. SiHig. 8". IV, 171 S. -2,75

Kiue neue Horazansgabe, welche einen Beitrag

liefern will znm Kampfe gegen die 'lagüglich eiob

ver>c!iruumernile Seuclie des .Materialismus'. Und

worin besteht dieser neue W-r.such, die Lektüre

dieses Dichters fBr die luithetiäehe und sittliche

Bildung unserer Jugend frnehtbar m machen?

Dem Texte der einzelnen 'icdiclite werden Inhalts-

angaben und kurze orientierende Heuierkuugen

Tornuageschickt. Darauf fulgt eine prosaische

ObersetKung, 'welche Genauigkeit mit HchSnheit

der Sprache zu vereinigen strebt', zum .Schlufs

eine poetisclie Wiedergabe in ifereimti-n Versen.

Möge sich danach jeder selbst eine Meiuung über

diese Ausgabe bilden! Die prosaische Übersetsung

ist ganz geeignet, »ich die Gunst manclier Pri-

maner zu erwerben: doch furchte ich, dui" s'e

sich lieber wenlen eiue billigere beschafi'en wollen.

An sieh ist es interessant, dafs einmal ron jenem

jetzt verhinimelteu g<iten Übersetzungsdeutsch

IVobeu gegeben werden. \\ er nidit völlig blind

ist, findet hier üelegenlieit sieh zu liekchrcn. Von

den Ssthetisohen Wirkungen, die dabei erzielt

werden, bietet jedes Gedicht spreeliende Hcispiele.

'Haben sie diibei ilie SiiiJzsäule mit den glühenden

Uiideru glücklich unilaiircu' — so hi'il'st es gleich

in der Ubersetsnng des ersten Gedichts — *80

hebt d^e^er lltdun und der e.lle Pahuzweitr sie

Inuii zu <leii (iütti-rn, den Herren der Welt,

empur. Eincu anderen beglückt es, wenn der

Sehwarm der launenhaften Börger Roms dienst-

eifrig sieh bemüht, ihn zu <len drei Staffeln unserer

Staatsämter zu erheben." Das l'itersetzen ist ein

notwendiges L'l)el. Wenn mau aber derartiges

gedruckt Tor sich siebte hat man Mitleid, bald

mit Horas, bald mit unserer Sprache. Aber selbst

die cum Teil recht gewandten, metrischen Über-

setzungen von versohiedeneu Verfusserii, die sich

daran sohliefsen, seheinen mir wenig geeignet,

den ans Horas gewonnenen Eindruck, wenn die

Interpretjitiou eine geschickte uud richtige ge-

wesen ist, zu veratürkeu oder zn vertiefen. Es

sini] ja doch nnr Schatten Horazischer Gedichte,

die in diesen Cbersetzungen an uns vorüberziehen.

Kurz, ieli verstehe es nielit, wif iler Verf. mit

einer solchen Ausgabe deu Freuuden kbissischer

Bildung und den Primanern unserer Gymnamen

glauben konnte eben Dienet su erweisen. Die

Anssttittiuig de^ Büches TUrdient daa höchste Lob.

(Steglitz b. Berlin. 0. Weibenfela

J. H. Heikel, Über die Entstehung der Kon-
st rukt Ionen h< \ :iolM. Beriiu, Mayer MOÜer.

IbtU. 24 S. 1 JC

Ein kleines Sohriftchen von 24 Seiten, leicht

und Torstilndüch gesebriebeu und tou ganx nn-

regendem Inhalt. Verf. widerlegt mit triftigen

Gründen die Erklärung des Inf. bei n^y, wie sie

Josef Sturm (Die Eutwicklong der Konstruktionen

mit m^, Wanburg 1893) aufgestellt hat, und

sucht darzuthun, dals der Inf. nach noli> in impe-

rativischer oder optiitivischer He^leutung stehe.

Dies weist er zunächst nach in den 7rgj»'-8ätzeu

nach einem negativen Hauptsätze. Nachdem sieh

in solchen Sätzen n^v bereits zur Konjunktion

entwickelt, sei dieselbe Konstruktion auch iu die

eutbprechendcu Sätze nach einem positiven Haupt*

gedanken eingedrungen. Im wesentliehen huldigt

auch Ref. derselben Erklärung der Infinitiv-Kon-

struktion nach ,^p/»', nnr möchte er den Inf nicht

SU eng begreuzt als Inip. oder üpt. aufgefafst

wissen; derselbe bringt rielmehr nnr den formen-

V^scn verbalen Begriff zum Ausdruck, der je nach

dem Znsammenhange ebeiisi. gut wie ffir den Imp.

uud Opt. auch für ein iudikativisciies Tempus

stehen kann (vgl. lai Inf. hisi). Dann Inssen

sich auch die Stellen bequem erklaren, in denen

die Tmperutiv-Hedentung, wie Verf einräumt,

nicht mehr klar fühlbar ist. Für die Entstehung

der Infinitiv-Konstruktion nach einem pontiven

Sat/.e niiic lite Kcfercnt nicht aus.schliefflich die

.\ruiliigie zur Erklärung herbeiziehen uud zwar

deswegeu, weil diese Sätze auf dieselbe Weise

wie die nach negativem Hauptsatse, in ihre nr-

sprüngli<lie Hauptsatzuiitur zorftekgeführt, stets

einen dem bealisiehtigten entgegengesetzten Silin

geben. Uhne deu KinÜuls der Analogie völlig in

Abrede su stellen, glaubt Ref., daA nqHv nach

einem positiven Hauptsatz-^ dadurch zur Konjunk-

tion geworden ist, dafs das darauf folgende % ans-
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fiel. IJef. hält diese Erklilning closwcjrfn für riVh-

tiger, weil sie ihr Aualogon im Deutschen h»t,

wo die KoBjanktion *ehe' aas *ehe dann' entstanden

rat, wie ja aveh das erobnich kfisgende *ehe deiiti*

nocli nii'l;t vnllin; nn^fliräiiclilirli Ljownrilen ist,

wie 'Uott war, ehe denn die liergo wvirdea = Gott

war eher, dann wurden die Berge*.

Wongrowits. FreaML

K. Holier, Übungsstflcke zum Übersetzen ins

I.atciniürhe. 3. Abt., z. Gebraurh an olwren

(«viiiiia^i.ilkliisMii. IIcraiis!;o$;. von K. Ihilzer.

Stutt^jart, Mctzl.r. 8". VII u. !>8 S. X 1,30.

Aus dem Nachlasse des schon ISGÜ nis (lym-

uasialprofoKHor iu Stattgart ver»torbeneu Verfusi^ers

bietet aein Sohn hier eine Reihe von dentsehea

Orij^inalstücken, die, ans Herder, F^chUler, Donoker,

Ranke, C'urtio«, Peter n. a. entnommen, fa.st siitnt-

lieh historischen Inhalts sind lud Stoffe aus den

renebifldensten Perioden, Ton Nebokadnezur,

Ityrteeos und Serrias Tnllins an Ins nuf die

SeUaehteu bei Burodino und Leipzig behandeln.

Um ihre Gbersetzong Schülern za erleichtem oder

Oberhaupt möglich sn machen, sind je nach der

sehr verschiedenen Scliwifriijkcit inelir mlrr we-

niger zahlreiche Anmerkungen hinziigcfügt, die

teib den dentMiwa Ansdrnck latinirieren, teils

auf die stilisi Werke von NSgelsbaoh, Hoacke
nnd Berger verweisen, teils, niid zwar am hiiiifig-

tit«n, entsprechende Stellen auH Cicero, Sallust,

Nepos, Taeitoe n. a. anführen, ämtikh aber wohl-

gceigiict sind, sa gutem Latein hinanffibren. —
In dem Vorwort tritt <hT Heransg. sehr ent-

schieden für die 'Kompositionen', d. h. Über-

setsnngen ins Lat. ein, rerwirft das *9de Repro-

duzieren gelesenen Stoffes* und stellt den weniger

höflichen als wiilinM Satz mit': 'Es giebt so

manchen Weg und 8teg iu der Pädagogik, dafa

es Tiel Anmaftaog oder Bornierdurit od«r beides

znmal bedarf, um den s einigen f&r den allein

richtigen zu halten.' Trotzdem er selbst He-

denken, ob der Zeitpunkt für die V erüffeatlichung

einer solchen Sammlung günstig gewählt eneheinen

mö<;e. da auch in Würtemberg nach dem neuen

Lehrplan der Betrieb der Komposition zurück-

treten soll, tröstet sich aber damit^ dafs die

Kompositionen doch Oberall betbehalten rind nnd

*doeh wohl in ähuliclicr Weise (wie bisher) be-

trieben werden werden'. Irh wün^rlu' di-m Il. nnis-

geber von Hur/eu, dal's diese seine Hoffnung we-

nigstens Ar sein engeres Vaterland in Erfüllung

gehe; für IVcufsen aber kann man sich auch

abgesehen davon, daJs ans AnsdilnTs an Gelesenes

vort^osdirii'liiti ist und <lic Arbeiten 'fast nur

Hückübcrsctzungcn ins Lateinische' »ein sollen

einer solchen Hoffnung sicherlich nicht hingeben,

muA vidm^ «Bese Anfj^ben fast ansnahmslos

imtor den heutigen Verhältnissen für viel zu sdiwcr

erkhiren, zumal wenn man sieht, wie es schon

jetzt in den */« Jahren seit Oiton mit dar Foiig-

keit nnd Sicherheit im Lateinaehreiben in I rasend

schnell bergab gejiaiigen ist.

Mahlhauseu i. Th. 0. Drenckhabo.

Carminna amatorioram eonvlvaliumqnc flori«

legiam e Bomanorani poeseos hrricae iirincipibns

c\rcr]i!iiin ad vetusti cuilit i«; cffi '..-i i iii A^-

piuxit Otto 8o!iants Coloniensts, philosopbiao

doetor, earante edithmen FeUes bililio|Mda

Dnss(l'liir]ii nst, ex offidna Utbograpbica Tbeodori

Fnhruiann.

Als Zweck dieses florileginm oder *)iber eroto-

paegniou'. wie oa nach dem ersten Teil aach ge-

naiiut wird, wird bezeichnet: codem tnodo quo

medii aevi monachi docti in cellamm umbra ac

solitndine antiqnomm poetamm opibos fhiebautnr,

at hodie qnoqae tiiteri* untiquU humaniorum stn-

diorum amantes di-lecfari posseut. In ilcr hier

bezeichneten Form wenlen auf den \ urderseiteu

von vierzig BlSttero Pergameutpapier in Litho-

graphie 14 Gedichte des Catoll, 21 des Horaz,

12 des Tibull gegelieii, Für die letzteren, auf

deren genauere Dnrchsiclit wir uns beschränkt

haben, ist der Teit L. USUers so Grande gelegt,

wenigsitens im allgemeinen. Oer Verf. ändert

denselben nämlich an etwa einem Dutzend Stellen,

indem er durch Umstellung einzelner Wörter

rhjthmisehe oder metrische Fehler herstellt, ein»

zelnc Buchstaben uder Silben durch Verschreibnng

ändert, ein Distichon ausläCst. welches mit dem-

selben Wort« wie das vorhergehende autüugt,

in«lem er I I, 71 *et amare neqnimns' interpoliert

statt 'nec amare ilecelnli* und die LQcke nach

I -J.') ilureh 'f^mtrix me invenem proteifit ipsa

Venu»' ausfüllt. Die <\bsicht ist dabei otleubar,

eineTorstellnngTon handsehriftliohen Konraptelen

zu geben, wie auch die in Handudiriftcn übliche

.•\rt des Streichens und Korrigierens veransehau-

liclit wird. .So ist das sauber ausgeführte, mit

geschmaokvoUen Initialen und Ambesken ansge-

stuttete Heft, welches Wissenschaft liehen Wert nicht

liejinsprucht, nicht nur geeignet, dem Em[)fangs-

zimmer eine^ 'Liebhabers' zur Zierde, sundern auch

solchen ^hamaniornm stndioram amantes*, die

nicht Gelegenheit haben, einen e^dex oder ein

l''ac>imile zn sehen, xor Belehmog zn dienen.

Berlin. H. Beliing.
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AaszD;;e nas ZcilKchriMen.

Neue Jahrbücher fttr Philologie und Pädago-
gik II.

Erste AbtL'ilnn^:.

8. 729—761. H. Welzhofcr, Zur Geschichte

der Perserlcri«ge; Fortsetzunfr. Hier werden die

St'L'küinpfo lioi AitemisioM uml ilif Kiiinaliine Athens

»larfrestellt, um! wa> Ilt tdilnt, Dimii.r, riutarch UbiT

diese Krei'^'iii^se bcriiliti ii , einer Kritik unterworfen.

— S. 751. E. Goebel empfiehlt Plut. de def. orae.

17 Mitte so zn interpuniiiercn: Kai did6iTag iavioT^

/.i)) oi\ fliif- . . . hIv, oi'iüt yytiiyui • n)r (•kt^iovv . . .

uvtintly ö {xovaty. — S. 752^—75». Fr. Susemibl
Btflizt den von 0. Thiel« ans den beiden Paralletetdlen

Cic. de inv. I 19, 27 uml Auet. u<! Her. I H, 12

gezogenen Si liluls, dafs eine wirkliclie uml eigentliclie

It 0 in a n 1 i 1 1 e ratnr Bchon in der späteren Alexandriner-

zeit vorhanden gewesen ist, mit neuen £rwAgangen,
nnter Bezugnahme auf die Ansfühningen BQrgen und
I'osnanskys. — S. 758. Max C. 1'. S( limi>lt kmi-

ütatiert, dab ÜQa in der Bedeutung 'Stunde' äich schon

bei Aristotele« C^9. nok. 30) findet. — 8. 759 - 760.

0. Höfor, Nachträge und Reriehtifningen zu K. Hellers

Abhamllung <le Cariae I.jiliaequc saeerdotibus. —
8. 761—767. 11. Lewy, Kiniges über Tychc. Kr
erOrlert die Beziehungen der Tyche einerseits zu der

Pboibe und H^te 'Bxätti bedeute 'die ans der

Feme sicher treffende*; in demselben Sinne stehe

Tfj^ (T<m tufy^vuv) — andererseits zu den AMdat,
die nach l^ndar Klotbo, Ijacheslt, Tyche beifsen.

Ferner <felie n'/j;. wir snn-t iil«. nil! bei Pindar, aiieli

trai;m. -^^li in d. r llc.l. ulung -tiiiK k'. Aiseii. Tt rs. tii»!

sei zu schreiben oiiet' dt duifunv und 602 r»X"s
(acc. ]dur.); bei dem Tragiker Xenokles fr. 1 Nauck
« Tt'yai xQormiiiTivxfc ('an das Rad stofsend, um
dadun Ii vii seliadigen' ). Die Verse aus Menandros'

liypobuliniaius IV 212 M. seien von einem Anhänger
der Stoft gesprochen worden. Bei Epikur in den

llriefen an Meitoikeus (I,a. Didtf. X \ '\:^
)

-^ci iißtiittior

in ßiftuioy zu aielern. .lu-i-pliiis uii/^tno/.. W'l 11,

sei ri'';;^^ = Hfinntify^ un<l die Worte des Joscplius

bezügen sidi auf eine damals in jüdischen und zwar

FjesRizestreuen Kreisen liemcbende Ansehanang. End-
lieli wird das Vorkumnien der Leiter in .\niuleten

erklart. — S. TdH. Fr. l^reibisch teilt eine Er-

klärung A. ReitfiTseheids zu Hör. cann. I 2, 21 mit,

wonach in <iriii.*sf f' i i um ein ab-iebtlieh dunkler Hin-

weis auf die Seiiwerter der Monier Casars zu erblicken

und puijucu auf die folgendim HUr.L!erkri» i.'e zu bezielien

ist.
—

's. 769—7ü7. h. Paul sammelt, von Uiisar

auagehend, alle uns erhaltenen Nachrichten tlber das

Druidentuni, dii- l.elir-l.ilt. n <| i iMn-iii ii, ihr Haujit-

dognia vuu der tSeileiiwandinnig, dessen Beziehung

zur Pythajjoreischen Lehre er erörtert, ihre astro-

nomische Tiieorie, ihre Wissenschaft von der Seele

und di r Welt un<l ilire (iolterlelire, ferner liber die V*or-

stelluni; von <lern sti lUeilretenilen Ojifer, die ncNchatTcii-

heil der UpfcrstiUten und die monarchische Ordnung
der Pricstcrscbaft. Im .\nsrhlnrs hieran werden die

enj.'in/cndcM .\n)'aben Lei Siralmii fnanniitlicli die

.\ngube übt r dii» drei Miteilungcn der "liarden, Vaten

und Dmidi n ) und Diodor, die beide auf Posidonius

zurückgehen, bcsiirochi-u; ebenso die bei Lacan 1 444

und Amm. Marc. XV 0, S pesebenen Mi'tciliinfrei!. —
S. 797— 800. K. Oaede äufsert liedeuken zu Kirch-

boffs Urteil aber Homer a 269—802 und gelangt

zn dem ScbluCi, dafs die Verse 275—278 in unge-

schickter Welse aus ß 1 95 ff. interpoliert seien. Das

tlbriv lÜ' ilii ii.ti' sei zwar immer noch da-; Machwerk

eines Nachdichlers, aber doch nicht eines Idioten.

Zweite Abteilung.
S. 55^— .572. .1. W.'i-i weilt r. Grammatische nnd

freie Übungen im lateinischen Unterrichte mit

Rücksicht auf die Lebraufgabe des huniuni<iischea

Gymnasiums. Schlufs. Verf. empfiehlt die Sprech-

flbungen besonders deshalb, weil sie der LektSre gite

Dienste leiten.

The American jonrnal of pbilology. XIII 8.

S. ;i-29-:U2. Ch. E. Bishop h. -i ldiefst sein.-

statistisch -semasiologischen Nachweise Uber den Ge-

branch der TerbaHa anf -t»c bei Sopboklea. —
S. .34«. Fllis, Ovidiana. Er liefs A. .\.

II 308 (jHOil iiirat i't. ijiiui' rlam gatidia noctu tiahH

(oder hübe''). Kern. km. GO!) im Anschlufs an Heinsiu«

»OH fgo Diilicltio furiali» mar« tagUta* ('vergütete

Pfeile'). Kpist. Sapph. 54 nach einer Handschrift der

Corsiniselien lütiÜMMi.'k in Koni .\as{a<fi\<i rnali-if

NtitUtdetque tiuru» (mit Beziehung auf Aagof, die

AlUtadt von Syrakus, cdl. Lhr. XXV 30); 63 nach

derselben Handschrift uml Ondendorp {iii?\s st. tuop'.

Amor. 1118,65 tjuihijua atri,i, wie Naugerius uml

Maivilius woUten, nicht mit dem codex I'utcaneus

(fuhiguttttia. — Auszöge: Revue de philoIogie XV
(M. W. Unmphreysj. — 8. 384. D. H. Holmes gieU

eine Liste leiclitcr V> i M hcn, die er bei fortgesetzt™

üehrauch von Essens Iudex Thucydideus gesammelt

hat.

Berliner philolugische Wochenschrift 1-6.

S. 3. M. Rnbensohn weist auf das Gebot .\ntlioL

Pal. 1 22 bin als auf ein Muster dafttr, wie der grie-

chische Hexameter bi( Ii für den .\nsdruck der tiefsten

und innigsten Gefühle im Gehet eigne. — 5 S. 130

—

IM. Keller, 1. Volksetymologisches. Die 'i<aleiD.

Etymol.' 161 behauptete semitische Herkunft von

Pygmalion wird dnrch A. von Gutschmid (in dem

nächstens eiselieinenden IV. Ilde, der kleinen Schriften

486) bestätigt, der als echte Überlieferung des Me-

nander flh'yftahot y annimmt und die Erldämag VOB

Movers I 613 = Mörder des EIjön hilligt. 2. Be-

sprechung des Artikels von (laidoz in iler Revue archt^o-

logiquc Is. S. 220] über Üisiwter und Aerecura. 3. Zn

Prnth, Volksetym. 8. 185. Auch die romanisch«! An-

wohner haben den Namen de F!iis>es ilirer Sprache

angeglichen: üfmvioi =^ Brutus. 4. porticus =
atoä noQtvTixfi (Volksetym. S. 101) wird festgehalten.

5. /.II 'lat. Etymol.' S. 156 dafür, dafs mausoleaiB

(maesolcum) als solacium der maesti empfunden wurde,

wird Aiitbol. lat. 417 l!. V. 5. Et Mausoleum, inisenv

sulacia mortis' angeführt. 6. Aus Bonnets Buch über

die Sprache des Gregor von Tonrs werden die Fornen

von indeyare S. '.'6, .\rmocnia S. 105, locoplantare

S. 131 mitgeteilt. 7. Über iiilutilfili hei Plant.

Menaccbni. 168: Niemcycrs Deutung sei nicht iinm*'!,'-

lich, doch könne man eine sicberc Entscheidung über-
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haupt uiilit titfft'ii. — C S. ITil f. Pro;,Maiiiin für

den ueuutei) Bressaschcn i'reis: derjttnige Ge-

lehrte oder Erfinder beliebiger Nationalitftt, der im
(.ttiacirionniuin 1801 — 1894 tiaili dein rrteilc der Aku-

deiiiif der WisseiiM-hafttii zu Turin dii' wichtigste und

BQtzlicllSte Ertiudung getluin (nlor das gediegenste Werk
verfMtentlicht baben wird auf dem tiebiete der pbysi-

kaKaebcn und experinKnitalen Wisgemcbtiften, der Natur-

goscbiclitr, di r roiiieii und anL.'i'\\utult> u Miithematilc, der

Cbemie, der Tliysiolugie uud der Tathulogic, ohne die

Geologie, die Oeechichte, die Geographie and die Statislilc

anamclliicrson, erliillt 10416 L. — Wer -^ii h an dem
Konkurse beteiligen will, nuifs es iniierlialli der oben

^enaiiuten FHst dunli einen an den l'räsiJciiten,

M. Lewona, gericbteteu Brief erklären und das betr.

Werk (scdmckt!) dnseoden. — S. 163. In Athen
ist an der Kn ii/ung der Stadl. m- und Aeidti-.strar'-e,

gegonUbcT der uouen Bftrse, ciu SlUck der alten Stadt-

maaer gefunden, ein won^ nördlicher, aU auf der

denlsrlien Karte angenommen ist. Die Maurr ist

5 Metor hreit und besteht aus Rrofsen reyelmaKif^en

Quadern. - S. 187— 191. 0. Immisch. Über das

ueoe Lacbesfragment. Er arteilt vorliofig — das

Farsimfle ist nncb nicht pnhiiziert — aber die t^hcii-

fragmento wie über die Vv-tc. des riiadim: es i-f ein

bachb;Uidluri»cher äpekulatiua c'Bt&i)rungcucr Vulgata-

text gegeaOher der akademiscbeD Aaagabe.

Korrespondenzblatt fOr die Gel.- und Real-
sehnlen Wnrttemberns 7/8.

S. 290— 296. Berielit über die Vcrsumuilung des

Vereins bwnanistiseher l/oiirer vnm unteren Keekar.

Febleisea sprach aber neu gofnudene arcbai»i'iie

Metopen ron Selinnnt, die Orid mct. II B74 und
t.'ic. in Virr. IV Irf.'t illustiieriii. iN'i' \'(>itrav' von

i

Küäch über (ieruiidium und Gerundivuni hand<:lte
{

von der Kt3m)ologie und der Redentung der S|)rarli-

form. ("t 1 n ]! p b'-riilitete (Iber die 1.^. Aiitl der irriecli.

S<'htilL.'raiJiiK.i1ik ^(>n K. Kocli. tlie, weiiii aueli die

Tnüi it-Ieli! Iteifall verdiene, doei» wii^en der ver-

iladcrteu Auurdnung vom Verb ffir den Aofangsunter-

riebt nicht nehr geeitniet sei. Zum Srhlnfn bcsjirarli

Essich das Kiementariiucli filr den rr^t. ii l iit< rridit im

Ijit. von KIsner und l'fciffcr, welches iu uiam-hen

Stücken einen Forttsehrttt bedeute. — 8. S96—299.

K. llesscimeyer enljrevrnct einem Reeensenfen seiner

'l'elasgerfn>ge' durch /,usaninien>ilellun|j einer Keilie

von lJeis]deleu daltlr, dafs auch Natnrviilker de.s Alter-

tums untcrirdisebe Korubeliülter angelegt haben.

Pbilologus 51, 3.

S. 385. K. Tflmpel, Die Muschel der Aphrodite

iniit Fif.'tin ntafc'l). I). r Naiitil.i^, wi lrher viui einer

Schale gütrugeii auf dem Meere rudert, ist in der ar

ebaischen Kunst vielfach dargestellt (Troi/cii. Tiryn^,

M>krt)ai). Kine Anzahl Irrihmer in der Fiesi hreibuhL'

sind /AI berichtißen. .'^ein Kiseiieinen vor d. iii S(urni

iiinriite ihn /u « inem uet'tireliti-teii und vi relirteii

We&eii. — b. 403. L. Erbardt, Uias B (Fortsetzung

einer Abhandlang in Ztschr. f. Volkorpsych. a. Spracbw.

XIX fs. I). Der erste Ti il, das -r.ttlidie Motiv filr

das Mifsgeschick der (irirt lien kiiil|>tt an das .Vuftreteii

der Tbctis an, der zweite Teil geht von der Voraus

letsnng der durch Achills Fortbleiben geschaffenen
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Jjlge aus. In der Bucotie ist meliniiaK ib r-elbe He-

sitx doppelt ausgeteilt. Der TroiscUc Katalog wurde

ihr spSter ang«fDgt. — 8. K. Bnreseh, Kriti-

scher Brief ilber die fnl'irlieii Sibyllinen (Sehlnfs). —
S. 4t}.'t. Ii. Hürnemaun, l'imlars sci bbte iiytbische

Ode. Besprechung zahlreicher Stellen, /um Schlufg

der vollständige Text mit Hervorhebung der rbjtbiui-

scben (iliedcrung. — 8. 474. E. Rohde, Die Ab-

fassuuL's/.-it dl- Platonisciien Tliiaetet. III. Ks ist

nicht von einer vorausgesetzten Kutwicklung des l'iato-

nieehen Systems auszugeben, sondern von den ge-

schichtlichen Bemerkungen ftber <lie s;>artani«rhon

Ktuiige. — S. 483. Th. Slangl, Zu Itoelliius l'ons.

]diil. S."), 91 : ex altere fidem trahcnte. — S, 4S4.

C. Wcrnickef Miscelbiuea critica. I. Aescb. Sept.

775-803. II. Arist. Ach. 108t. III. Dio Chrys.

;»3 -22. iv. stat. SUv. II 4, s. 4s9.

P. Natorp, Aiscbines' Aspana. Herstellung des Ge-

dankenganges an« den Fragmentm. — 8. 500. M.
Pet-cheuiv. Zu Coripims. — S. m]. G ^i\t, Des

l'rudentius Abiiailyivkeit von Seueca und Lucau. Zu-

sauiniinenstellung einif.'er Scenen und vieler Ausdrticke,

die dem christlichen Dichter als Vorbild dienten. —
8. 507. 8. Lfnde (Lond), Conieelanea in Scnecam

Itlietoreni (veri;!. .'lO 4 S. 743j - S. 511. C.

liadiuger, Zu griechischen Epigraninieu, 6 Konjek-

turen. - B. 511 0. Rosabaeh, Zu Ammiaa nnd

den Codices Petrini. — S. :>]H. V Gardthansen,
Über Bagiennus (üerichiigunuen zu 1". S« hnddts Ab-

handlung Piniol. 51 S. 18(;i. — S. M. Pet-

scbenig, Zu Ammian. — S. 530. M. Manitina,
Weitere Beitrüge zur Geschichte rOmischer Dichter

im Mittelalter vyl. Plul.d. ."»1 S. 150). Tibull, Pro-

pere, bereuns isainnionicus, Aviati. — S. 536. U.

Crusins, Nachlese zu Herondas. — S. 541. K.

Zacher, Zu lliirijiides Alostis 70, 9Ü, 472. —
S. ')44. .1. l.unak. Zu Kuripities .Medea Hyiioth.

und V. 11. S. 545. J. Lun.ik, Aristutebs Itlie-

torik U 14.— b. 547. J. Mäbly, Zum tiuuniologium

Vatiranum. —- 8. 548. W. R. Piaton (Grandbome),

In Libaiiiuni, or, irJ und C.l. — S. .'j.SO. G. Fried rieh,

Zu Plautus Truc. 3^0 und 3hö, Asin. 8-'4. Cure. lü.

— 8.552. H. Köstlin, Zu Tcrenz Fun. 34H: tum
c>)ii'lniin>ium r.if 'F- ist schon Stadtgeschrci'. —
S. :).")3. M. Kiderlin, Zu (^uintilian XI 3. — 8. 558.

\V. Kroll, Zu den Inscriptiones christianac urhis

Uomae. — S. 5üU. O. Immisch, über eine alte

Pfiaazenfabel (Callim. frg. 93).

ReMUHiiis-VerMiehaia ^lol. sielirifiM.

.\ rnnld- l'ries, Die L-nei Ii. Studien ib - H.iraz:

/'(i. 4 i, 12 S. 1134. Heute so aktuell wie enist.

./. .1/. SfowoMer.

Baritif:-Gould, The traL'edy of the Caesars:

3404 S. SO. Lebensvolle Charakterbilder der

Persönlichkeiten des julisch-elaudischen Kaiserhanse-..

i)cruhard>', G., Grundrils der griccb. Lilteratur.

I. Teil bearbeitet von Nieh. Volkwann: Nphlf. 8
S. •22--*4. Z ililp ii lie i i. btiüuiii.-1'n nnd Zus;Uze,

aber keine vollständige Frneuerung des Werkes .Si7^/.

Blass, F., Die attische Ikredsainkeit. Zweite

Abteilung: Isocratos und fsaios: Jiph W. 2 S. 39-40.

Digitized by Googk



347 1. Min. WOOUENSOHRIFF FÜR KLASSISCHE PHUOLOOIB. 1888. Nq. ». 246

Dio nonen Fnrscliuiigen sind ßcscljickt benutzt, doch

wird di«! IJliytlinientlicorie abfrcwicsen von 'J'liaUwim.

[{(nincf, M., Lp Latin de Gnsoirc de Tonrs:

Clufsr. VI 10 S. 451-453. H. iWuletlnp fafst die

Ilaniitcrscbnissc des sehr wertvollen Werkes zusammen.
lintsclicr, S. II., Some asptcts of tlic Grcek

geuius: JJph \V. 2 S. 42. Eine Vereiuiguug mclirorer

schttngeistigcr Vortrage ohne einheitliebes Thema.
Weekleia.

Ä cataloguc of llie grcek eoiiis ot ilu' liiitish

Mnhenni. Cataloguo oftheroins of Alcxaiidria and

tbe Nome;!. liy R. Stuart- I'ooU. — Catalogue of

the iprreek coins of Mysia. By W. Wrolh ed. by H. S.

J'nolf. Catalogue of tln' fjreek eoiiis of lonia. By
B. V. JJtad ed. by /{. S. FooU: Bph W. % S. 47-51.

Eingehendes Refemt von R. Weil.

Collignon, 1^1, llistoire du la ^ciiliitiire «iroriine:

lit r. 2 S. 21-2»). Ausgezeichnet in Ti xt um! Ab-

bidungen. S. Hrimeft.

(;zy ckiewicz, A., De Tacitei sernionis pro-

prictatibus: /iö(J. 43, 12 S. n36f. Knthült nichts

Neues, bringt aber eine reiche SteHenummluig. Jp.

l*rammer.

Egger, Gebraach der Parenthese bei Acnchines,

Lykargos, Dinan li..- /.;.G \•^, VI S. 1135. D. r auf-

gewendete FIfifs stellt iu keinem rechten Yerhiiltui.s

mm Wert des Resultates. Fr. Siamtiezka.

Klli-i, H., Noctc« Manilianae . . . Aeeedunt con-

iccturae in üeruianici Aratea: 2 S. 1« f. Aus
den Bache ist eine reiche Anregung an schöpfen.

Cramer.
Ettripide Alceste par tlenri Weü: Nphli, 2

s. 1 7 f. Eine »orgflUtige Bearbeitung. Atj^ons Stein-

bfriiei'.

Kalkener, Games ancient and oriental: Claitar.

VI 10 s. 4.")H-4t^n. ir. W.vii,' lirbt das auf griecb.

und nun. Siiiilf HcziiLiliilu- Innius.

Festttaln' iIiT <ii}ttin(.'(i' .Iniisteii-Fakiilt.it fllr

Jituloi/ von Jheriug. Dariu Arbeite» über römischea

Rocht von Ncgelsborirer und Merltd: I S. l$f.

fromper/, TIio'm!., Die illn2>t « iildoi ktcn VWv-
restc einer deu {ilutouischcii riuidou enthaltenden

Piqiyrutndle: I.C. 1 S. 17. Die BeweisfBhrung (g^n
Usener) ist nicht aberzcn^end. Whhh.

Granx, Gh., Notiees bouunaire« des manascrits

^Mi rs d"Es|>aKiu' et de rortngal, miscs en ordre par

A. Marlin : DLZ. 4 S. 107. Tcrdiea&tlicb. F.Blaj».

Greef, A., I^xiron Tariteum. Fase. X: Areh.

f.
l,it. Ac.r. VIll S. L'>S f. N.Iii» rt.

Gudenian, A., Syliahus outbc hislury ofclassical

pbilotogy: Hrr. 3 S. 39 f. Ungrflndüch.

Hartfelder, K., Mrlaiicbtlsoniana pLirdaL'u'-Mca

;

Jiph W. 2 S. ^H. Das Diii h wird vii'l< ii wiilkiMrinnii

sein. <\ yolili.

Hoadiam, W.. On editing Acsdiylus: üphW.2
8. 37-88. Nicht ohne Nutzen. Wfirklein.

HoLler, Alfr., Alfiiltis.-iier S|.rael(schatz 2. 3:

L. C. 1 .S. 18. Die liubo Bedeutung dieses Werltes ist

schon bei der I . Liefemng anerkannt. Wt.

.Tddst. A., Was crgiebt sieb ans dem Sjiracb-

;;«'brnu< h Xenoiditms in der Anabasii für die Behand-

lung der griechischen Syntax in der Schule: Bph W.

2 S. 63/64. 'Vieles unanfechtbar.'

Linderancr, IL, De verborum mutualorani et

pere;;rinorum apud Ciceronem usu et i'i>inpen<iationc.

I: Arch f.
h,l f,,.r. VIII •_> S. 30(1. Nülzlicii.

Livy book IX by U. M. Utepheuwn: BphW. 2

S. 46. Die ncncstc I.itteratur ist zu wenig benutzt.

//(_'/;/»'/•.

Livius I u. II ed. by PreuJevUU, re-ed. by

Frene-, Clattr VI 10 S. 460 f. M. T. Tatham be-

sprielit einiL''- \otrn.

Marx, 1 , Ik' rhetorica ad Hcrennium lomnien-

tatio critiea und luterpretationes Latinae: ///>/< IL. 2

S. 43-45. Gegen einige neue toxtkritiscbe Grundsälie

wendet sich Ed. SlröM.
Merguet, Lexikon zu den jdnbisopli. Schriften

Cicero«. IL Bd.: Arch./. iat. Lex. VllI 2 S. 2i)8.

Der Verfeaser giebt ein vollsUndigea und wohlgeord-

netes Stellcnv' r/eii'hnis und uberUAt es dem Leser,

scane Schlüsse dairnus zu zielten.

Mitteis, L., Reichsreehl und Volksredit : I\'cr.

2 S. 27-29. Hin epocbeniachendes Werk. Girani.

Mu rr, .loscf, Die Gottheit der Griechen als Natur-

macht : L C. 1 S. %Z. Ein im gaaaen rocht abe^

bastetes Buch. Cr.

Nene-Wagener, Formeolebre der lat Sprache.

II 3. M IC. Lfrg. : Areh.f, lat. Lex, Vm 3 S. SOOf.

Zweckeiil^preoiiend.

Philodenii vidumina rbetorifa. Ed, Sifff/ried

S>t.U..i>,<: Bpl.W. 2 S. 39—42. Die Saehkund'' utui

uliickliibe Divinationsgabe des Herausgebers rüiiml

Iii. (ioiiip'i:.

Piaton, Apologie de Socrate par C%. GicuA:
lipUW. 2 S. 3S. Bnthftit nichts Eigentflmliches oder

^vi<S(Ils^!laftli^h lie.l.'utendes. Otto Ap,}t.

Pinto, ProlagoraH ed. by Turner: Atlfu. 3404

S. 83. Recht branchbar fUr jangere I^scr.

Plaf nns .\pnlogie des Sokrates von fi. Ii Mnlhy.

BphW. 2 S. 38. Knt.sprieht nicht seinem Zweck,

j
Otto Apflt.

Scbiaparelli, Una tomba egizia incditadcUa

VI. dinastia con isnrizinni «toriche c gcografiche:

ir 2 S. h\ -vi. Referat von .\ U.\f Eru.Hu.

Schiller, Ii., Die lyrischen Vcrsmaiäe des lionui,

3. Aufl.: Zöii. 48, 13 S. 1188 f. Der praktiaebste

Filbn-r in der lior. Metrik; aber ein Versmafs hat an

sich nie einen bei^tiaunteii 'Charakter'. J. M Sic-

xcasurr.

Schlientann, Sophie, llcinrich Schliemaans Selbst-

biographie: ZöG.\%,\l S. 1093 f. Posaelnde Schil-

deruni;. für jeden Freiuhl di s .Mtcrtuiiis. K. Kalhihi.

Suuntag, M., Yergil als bukolischer Diditcr:

Ganr. VI 10 8. 450 f. 7! JS. Bagt stimnit einzdnen

Kiürbiiissen zu.

1 r. Sti'lilieh, Die Sprache in ihrem Verhältnis

zur Ges. biehte: SpUH. 2 S. 24 f. Den trefflichen

AusAhrungon fehlen meist die Belege. U. Weite.

Stoechi, Giuseppe, .\ulo Gahinio e i suoi pro*

cessi: ( '.
1 s. .»

f. Wcirx iiwciti-, aber sehr sorg-

fältig und auf alle Fragen eingehend.

Stowasser, J. M., Das Varbam lare: Arek. /.

l'it. Li'.r. VIII S. 200 f. Die Leser werden aaf die

Sclirifl solbst VLiwiesen.

Cornelii Tmiti Uistoriarum libri I et II rec.

Itobcrtns Nov&k: NphJi. 2 S, il L Die meistea
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Neuernngen «lerden meht aaureiehend gerecht-

fertigt abgelehnt Ton E. Woif.
Taciti Agricola by R. V. Dawti Athen. 3405

S. 119. Maa «eiXa nickt recht» fllr welches Publikum

diese Ausgabe eigenllleh berechnet ist.

Vergils A('ii( i>;. Für den Schnlfiebraucli in ver-

ktlrzter Foi-ni hi rausijiegebcn von J. Werra: liph H'. 2

8. 43. Genügt itn gaozea der Yorschrift des neuen

preofsisrhen Lchrplans. —r—

.

Vnihac, P. di', 1. P^trarquo et l'hnmanism(«

d'aiiris Uli rssai <k rcstitution de s.i liililiiitliöiiin-.

2. De patrum et niedii aevi scriptorum ccxUcibus ox

bihliotbeca Petrarcae: Bph W. 8 8. 5S—58. Lobende
Rezciisioti \on Frau: Hühl

WeinÜLTger, J., Eutslchung und IVikIoiiz der

Taeitei^chen Gemaoia II: ZöO. 43, 12 S. 1135 f.

Hflhevolle Zasammenstellang einer reichen Litteratur

Ober diese Frage. Ta. Frammrr.
W CS eil er, V„ Piirailigincn zur EinUbmii,' «Icr prie-

ehischen Formenlelire: BphW. 2 S. C3. Den Durch-

fifhnittsbedflrfliissen entsprechend.

I.. Wiiiklcr, Die riittiij,'ra]iliio(^n in den Niko-

mailiiauisi hen Codii e- lii s l,iviii<. II. Teil: NphR i

S. 19 f. Inlialtan^'abe. /•'. !.tttrrbnciter.

Wri-ht. J. 11., The dato of Cvlon: CW. IV

10 S. 4j7 f. Verteidigt eiuc These, welche die später

erscliicuene mUM. beetitigt hat. J. W.
Heaälam.

Xenophon, Wörterbuch znr Anabash Ton ^!

VoUhrfrl.t, 7. Aufl. v. W, Vollluvrlit : /.r.G. A^, 12

S. 1132 f. Kleinere Korrekturcu lierscti sicli noch

manche anbringen. J, GoUing.

Mitten iBgen.

Prognaun>Abli«a4lQng«ii 1888.

Sellin fg.

I. Sprachlsiire.

1. Kaiserslantorn. 0. — Preitel, Das Aorist-
systeiii diT l;it('in. -keltischen Spia>lu'n.

2. Würzburg, N. G. — Lell, Der absolute

AkkosatiT im Oriechisehen bis zu Aristoteles. Kin

Betrag zur historisdien Grammatik der griechischen

Sprache.

3. Znaim, K. k G. — J. Wismir, Gricdiische

Syntax, nnt«r steter Berticksicbtigung der lateinischen

Sprache. II.

4. Wien IX, K. k. St. G. — J. GoUing, Syntax

det lateinischen Dicbtersprache.

5. Mains, Grh. O. (628). — E. Sehneider. Sc-

niasiolugischo Beiträge. I.

6. Strafsburg, H. G. bt St. (älG). — CVüh,

Die Stellung des attrihntiven Adjektivs im Altfranzö-

sischen nnd Spät lateinischen.
Vergl. noch II ai 7, \0 W. 11. 14; III a) f.. 7; b) h.

II. Griechische Litteratur.

a) Dlotit*r, b) ProMitk«r.

1. Kempten, G. — lioenu-r, BeilrKge rar Kritik

nnd Exegese griechischer Schriftsteller,

ft) 1. Donaaescbingen, Orb. Prg. (598). — Th.

UtinMum^ Proprietates sennonia Aesebylei. IV.

2. Rastatt, Grh. G (609). — K SeUlenatUl,

Altgriechische Epigramme, Tisch- und Volkslieder

deutseh nach der Ursdirift nnd in freien Nachbil-

dungen.

3. Neustadt a. d. H., 8t. A. — Georgii, Sinn-

und Sittensprtcbe ans Dichtem des griechischen

.\ltertunis.

4. Grimma. — J. Seimidt, Der Sklave bei

Euripides. (Schlufs.)

5. Bndweis, K. k. I). St. 0. — R Schmhlt-
iini'/fr-, S< iiiilcrs l|)liif.'ciiic in ,\ulis nnd ihr Verhältnis

znu gleichnamigen Drama des Euripides. (ächlnfs.)

6. Rostock, ün. W. — B. Reiteemtem, Inedita

poetarum Graecoruni fragmenta. III.

7. IJöhm. Leipa, K. k. St 0. G. — Ä'. KrUpiit,

Etymologische Übersicht der homerischen Sprache.

8. Brody, K. k H. u. (). G. — A. < ':i/c;kinciet,

Untersuchungen znr /weiten Hälfte der Odvssee.

9. München, Max. G. — //ntft, Die Irrfahrten

des Mcaelaos mit Bemerkungen aber die Komposition

der Telemachie.

10. Königsberg, lln. \V. — AJ.nhrirh, 1. .\d-

notatiouum criticaruui ad schulia in Ilomcri lliadcm

Genavensia pars II; 3. Quantitiiszeichen in den
ältesten lliasliaiiiischriffeii.

11. U'lau, K. k. St. <». (i. A. Priiiiozie, Zur
llonierlektüre. 1.

12. Braun, K. k. II. D. 0. O. - V. Mattel, Die
griechischen Lyriker nnd deren Verwertung im Oym-
nasialunterriclitc.

13. Lftibach, K. k. St. K).G.— F. IJintner^ Der
Pflichtenstreit der Agamemnonskinder in Sophokles'
Elekfra nnd seine Liisun?. (Scliliifs.)

14. Linz, K. k. St. (!. — J. La Roche, Studien

zu Tbeognis. (Fortsetzung.)

b) I. Xiirnltcr^'. N. (1. - /'»fsr/i, Sprachliche und
erläuternde IJeiucrkiiuji n /n Aiijuan.

S. Soest, Ar« Ii. t H ii. - tloeli.'l^ Kritische Be-

meri^ungen über Aristoteles' Metaphysik. III.

8. Tübingen, Ün. Doct. V. — //mo^, Zar Lit-

teratur (ll)t r den Siaat der .\lhoncr.

4. Breslau, Uu. W. — Choriciana KDltiadis

oratio primum ed. a 12. Fomtiero.

5. Wertheim, Gr. G. (611). — Fr. nurherer.

Kritische Beiträge zu Damascius' Leben des l-idorus.

6. München, Luitp. G. — Hurgety Stichonie-

trische Untersuchungen au Demosthenes n. Herodot.

Ein Beitrag zur Kenntnis des antiken Buchwesens.

7. Bonn, Un. \V. Knaf;rii l'ontici seiitenÜae

ab A. Utero cditae cum corolkrio iu Kpicteti et Mo-
schionis sententias. <Forta^)eung.)

8. Wien XII (rnter-Meidlin-) . K. k. St. G. —
Grcgorii Nysscni ttaoJ «/i'ww; dv^\}kntiov über a

Burgundionc in Lutinam translatus. II-IV. Nunc
primum edidit /. BurkharJ.

9. Olmntz, K. k. D. St. 0. — Fr. Stourae, Über "

den (Jubranch de-; Gciiclivus bei Herodot. (Forts.)

lU. Graz, K. k. 1. St. G. — A. Ueinrieh^ Die
Chronik des Johannes Sikeliota der Wiener Hof«

bibliothek.

11. Celle, K. G. (2i)8). — //. Knop, De euuu-

tiuiorum apud Isaeum oondicionalium et inalium

formts et nsu.
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12. Pfi)rzhcini, G. (fiOS). — WJ/öfs. I).- uh.-r-

t.'ito ot abundatia stTmonis Isocratci ca|>itii st'lt'ila.

13. Miilir. W.«if.skir.-lH"n, H. k. St. G. — .1.

Gröger, Über den Begriff and das Wesen der Lusl

bei Plato.

14. Wim XVII rUmr.il^^v, K. k. St. G. — S.

Brirt', Die Koiijnnkliuneii bei Tolybius. Ii.

Vcrgt. noch IV 1.

m. RftaiMto LMMhir.
n Diflitcr, \i) I'rowiiilvcr,

1. Greifswuld, Liii. W. — FrUltiici Marjc iiiter-

pretetiones Ijatinte.

a) 1. ncrliii. I n. W. ./. Vahlen^ De Q. Ennii
Ycrsibu^i noiiiiiillis singuluribus.

2. Felditirrh, St. mat. — N. FUeher, Zu Horas*
Xwcitcin Littcratiirlnief.

'.i. Rcliciisburfj, N. (}. — SlreifinffT, Der Stil

des SatirikiTs .luveiialis.

4. Wien, K. k. Ak. 6. — F. /Jmna, Specimen

Lexiri Peraiani.
'i. .Mtkircb i E., 6. — J. Gimm, Deadieettvis

Plautiiiis.

6. Landau, G. Woltnrr, Die auf das Kriegs-

wesen bc/ü^lich<>ii Stellen bei Plautus und Terentius.

Ein Beitrag zur Iteurtoiltinj? des Plautus als Dielilcr.

7. Taubcrbi seliufs beim, Grb. G. (»ilO). —
//. liieger, Die konzessive Uypotaxe in den Tragö-

dien dos L. Annaen« Seneca.
s Zill , rii, (;. ('ii'.»]. —Ed. 6r»p«, Zar Spraclic

des .\)iullinaris Sidouius.
9. ErlangeRt Un. W. — Fr. Leo^ ^ Statii

Silvia.

10. Passau, O. — Mieilel, Tic anachnmisnin qui

est in L. Pajiinii Statii Thcbaidc et Aeliiilei le.

11. Bayrontb, G. — RöUer, De lleautontimo-

rameno Terentiana.
1 -2

. K i e Ii t ; 1 1 1 , G .
- Fli vlirh

, Mittclitalion, Land
und Ijcutü iu der Acneidc Vergils.

b) I. Angabarg, G. 8t. A. — Geyei', Kritische nnd
s|irarhlithe Hrltaterungeii au Antonini Piacentini

itiuerarium.

2. Metten, G. -- XiWrrati/r, De verbornm mu-

tuatomm et peregrinorum apud Giceronem uau et

cunipciiRfttione. I.

.1. Uied, K. k. Sf. G. — ./. MniA.iuv, r, Qua-

tonus Cicero in uralioiic du iiupcrio (Jn. Ponipci ob-

acrvaTerit praecepta rhetorica.

4. Wiir/luM L', A.G. — Srhiir/f. Zur Kritik

un;l Erklärung der IJriete Cieeros an .Mtieus.

."). Hergedorf bei Hamburg, Ii. Sch, (727). —
Ji. Schmk, De Dativi iioaacssivi asu Ciccroniano. L

6. Jena, Un. W. - G. Goels, Do Divi Ha-
drian i »onteutiis et e|iistuli$.

7. Wien, K. k. Fr. J. G. — J. l'ojk, Sallust

als Ethiker.

8. Sehwilbisrh Ilnll, K. G. Jolnu

Taeitus' Ihaloi^us de oralorilms, C. XWIII bis Sebl.

Ober*rtzt und kritiseli-e.xe'^eti'^eh erl.iuti'it.

9. München, Ludw. G. — S. Aurclü Victoria

de Caeaaribns über. Ad Man codicnm Bmxellensia

et OxODiCnaiS ree. /•>. J'irl,l„„ui,r.

Vergl. wk\i \ 11 4. 15. 7.

IV. Philosaphie.

1. Nfuburs; a. I)., G. — I'aliu, lleraktitischc

Beispiele. I.

Ver«l. noch 11 b> 13; UI b) 7.

V. Geschichte nnd Allarttaiar.

1. Strafsburg, N. U. (527). — v. ßortin. Die

AlamanncnsrhlBcht des .Talires 357 n. Chr. und ihre

("»rtlielikeif.

2. Uugensburg. A. (i. — EUtt^ Die Fisch-

konserven der Alten.

:i. AI ün eben, W. G. — nagffeumüUtr, Ober den

Fünlkani|>r der ilellcneii.

4. Metz, L. {rmy — FntidUofy Die soge-

nannten üiganlensialen.
5. Cilli, K. k. St. G. — J. Simon, Auf Grie-

cbenlands Iti»ilen.

ö. Mies, K. k. St. 6. — S. Selufj'gUng , Wert-

schltxnng der Gymnastik bei den Griedien nnd War-
(li^unj; lier körperlieben AasbiMong der Jagend m
neuerer Zeit. (Furi^etzung.)

7. Wien III. K. k. St. 6. — C. IlVw/y. Bc-

werkuagw an einigeu Publikationen auf deoi Gebiete

der llteren griechischen PaKlographie.

8. HaHe, t u. \V ir. /littfhberger, Do Hero-
dis Attiei mouuuientis Ulynipicis.

9. Dessaa, U. Fr. R. G. (680) — Reinhardt,
Der Perserkriej: des Kaisers Julian.

h». AuL'-ilnir;,', (!. St. St. — Jür/iiiitfir , Die

t hai ii' U Villi ( ) re llKln enos.

1 1. Krems, K. k.St. G.— Ii"'. HogiOit iL Valerius

Lacvintts. Ein Beitrag zur Geschichte des zweiten

liuni-iibeii Krie^res.

12. Villacb, K. k. St. G. — G. M<iir, lk!& Uao-
t ieac. I. Der Brenner, Prycnn nnd Herodota //e^^tf.
II. Die Wohnsitzi' der (k-nauni.

13. P<.la, K. k. St. (i. — Ji. HViW».««/./, Die
rl)nli^ellen Altertümer in Pula.

14. Marburg, Uu. W. — G. Wiuotea, De diia

Itoroanormn indii^tibns et novenaidibua.

l .'>. .Vniber.;, G. — Büreh»er, Das ioniacbe

Sa mos. I 1 (mit Karte).

Vei^ noch Tl M «: in a) 12.

M. Mittelalter.

]. Bamberg, A.G. — //cr/c/. Beitrüge zur Ge-
schichte der äsujri-^clicii Kabel im ^littclalter.

V, ruH. uimIi 11 b) la

Vir. Unterricht.

1. Prag-Altst., St. G. — K Gsciiwiml, Die Cber-

setaungen aus dem Dcntsehen in die beiden altklas-
si sehen Spraeben.

•2. I-'reisiuf;, (J. — (htrthojVr, Sanunlung prak-

ti>elier |{eis])ielc zu den wirbt i^^ten Regelo der grie-
chischen Grammatik. I. Kasusiohre.

8. Arnbach, G. — Srfilennntter, Deutsch -grie-

clii-eliL' UldTsetzun. Mii tilii II für Sekunda.

4. Weidenau, K. k. St. O. G. — J. l.opot, Bei-

spiele zur Einilbnng der lateinischen Syntax, und
zwar der Konirnienz- und Kn«u>lebre, sowie der PrÄ-

positioiieu, geschöpft aus Cornelius Nc]>os. II.

Digitized by Google



253 1. «in. W00UBN8CHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOOIE. 180;». Nu. 9.

5. NikoIshnrL', St. Cr. ~ /,'. /Acwr Dio

ßcbaudluiif,' ilt r lateinisi hen Stilistik in den untersten

KIusscD das (iymnasiums.

6. Ung. Hradisch, K. k. St. R. u. 0. G. ~
Harueli, Die Livinsickttire in der Qainta.

7. A schiiffonbnri,', (5. - ]\'> ißenhoru , Cum«!-

Hos Nepo» ia seiner Bedontuug fttr den Unterriebt.

Vvgi noch n s) 12.

vm. OMChm» 4tr FhlMcfia md PUifigll.

1. Karlsruhe, Crli. G. (002). — fi IIW<, Bei-

trag zur üesebii-hte der badischcu üymnasieQ 8Pit

vierzig Jaliren.

•J. Hof, 0. Ci i. i\/'iir/i . Die L'i'schirlitlii lu'

Lntwieivfluni; des altkla=M~i lu ii und deutsilicii l iitor-

richtes im KOnigrricb r>,iyeiii.

3. Burgbau B«B, G. — FaUermayer, Geschichte

des Stodienwesem in Bnrf^ltaiisen, ron der Mitte

des 10. Jahrhunderts bis zur (l. u'Liiwart.

4. Meifseu, St. Afr. (54U). — Georgii Fuln-icii

ad Andream fratrera epistolae primom ed. ab Htr-
manuo Peter. Tl.

5. Freistadt in ü. (ist., K. Fr. .1. G. — ./. Jäk-L
Gcsciiiehte des Gyinuasiuros in Freintadt. I.

6. Klagenfnrt, St. 0. G. — \. Lebinger, Zur
Geschichte des Gymnasiums in Klaf^cnTurt.

7. Kttenheiin, firh. Kpr. nWij. — Ii'. Ilöhter,

Geschichte der Lateioscbnlc zu Mablberg. 1Ö04
—1850.

8. Strasburg, L. (514). — C Kno<f, Die
Stiftslierun von St. Thomas zu Strafsburg 1518— 1548. Kiu Beitn^ nr Stralsbnrger Kireben-and
Scfanlgescbichte.

9. Weifsenburg, G. (518). — Kromayi^r, Das
Gymnasium zu Weihonborg Im zweiten Jaiinebnt
s^es liestebeos.

10. Zweibrilelien, Q. — JTn/Mr, Nene tirtnmd*

liehe Reitriisic zur Gesehiehte de-; frcltlirti ii Srlnil-

Wesens im früheren Herzogtum ZweibrUcken, ins-

b«Miid«ro des Zweibrttcker GynDasiams. I.

Aeaddnüe des inscriptiont et beUea«l«ttraa.

13. und 20. Januar.

13. Jan. G. Perrot, Über eine Silberschale mit
vcru'Dideten UelieN, gefunden in Cap Chi^imua, Neiitnn

und Fist'lier darstellend, aus dem 2-3. Jahrb. U. de
Villefosse verwdat anf die ihnUehkeit mit rOmi
sehen Mosaikdnr'fellun^en in Afrika. Tb. Heinaeli,
Über <las Nail»tV>l^;ereilit der Frau im ai;y|itiscben,

griechischen und römischen Recht, naeh einem Ilerliner

Papyros. — 30. Jan. Tb. Keinach, Fortsetzung.

Der behandelte Fan des Erbrerhtps zeiirt wie eine

\h\ diMi Grii'clieii schon be-itelK'ndc Kinriclitiiiij; erst

durch die christlichen Kaiser iu das römische Recht
Eäo^ag ftnd.

Lindensehmlt f,

Der Direktor dos römisch -germanischen Central-

nuseums in Mainz, Professur Dr. laidwig Lindenschmit,

ist am 14. Februar in seiner Vaterstadt Mainz ge-
sterbe B. Am 4. September 1809 geboren, bemcbte
er In MlDcben die Kmislakademie tratnr Cornelias and

254

dii" T'!ii\. r-it,it ii'iil «iiliiicte sicli der Kunst bis lH4t;,

wo er sicli der Erforschung der vaterländischen Altcr-
tOmer zuwandte. Durch seine Schrift: „Das ger-
iiianisrhe Totenlager wn S.l/in" (Mainz LSIS) m,-

waiiiien die schwanitenden Anschanungen über die
altu'ernianiscilcn (Jrabaltertömer eine sichere Ornnd-
läge. Als 1851 der Gesamt verein der deutsclien
Gesehichts- nnd Altertums-Vereine die Gründung des
römis. li-tr. niiatiisrh. ii Ci iitialmuscums beschlofs, wurde
Prof. Dr. Lindenschmit mit dessen Leitung beauftragt,
md sdner aafopfemden Thätigkcit gelang es, dies zu
solrlior RediMituiK' zu criicbni

. ,]«.m Museum
s|..ittr eine Itcisteuer vom Deutschen Reiche bewilligt
wurde. Die Sammlungen der Anstalt bilden ein
wichtiges VcrKleiehungsrontcrial für das Studium <l( r

vorzeitlichen Denkmäler Dcutselilauds von den frühesten
Zeiten bis auf Karl den Qrolsen. (Kr. Z.)

liei'ichtignng.

In der Besprechnn« der Schrift von .Toaehim, De Tbeo-
piirasti libris ;r(^ ^t^v Woth. X.i. 4 S. 94 Z. ö muTs,
wie ja auch der ZunuanenhanK ergebt, statt B. Chr.
gelesen werden: ver Chr.

Vemidiiis dm encUemer Bldrar.

Arist<i\enns von T.irent, Melik nnd Ühyflimik
des klass. HrUenentnms, II. Hami, berichtigter Original-
text nebst Pndeffomena V(jn H. W'i.^lpfml, weit Ehren»
doktor der griecb. Sprache und Lifteratur an der
UniTersltit Hoskan. Herausgegeben von K üarau.
Leipzig, Vertag Ton Ambr. Abel (Arthur Meiner), I899j
«41 20.

Corpus iuris civilis, ed. «ter. VI. Vol. L Iiisdta»

tiones, rec. P. Knwaei- l>iL'< -ia, rtr. 77/. Momnaen.
Berlin, Weidmann. X.Xll, 56 und XXXII, 822 S. 8.

JL 10.

Dareste, R., \a »cienee du
Platou, Aristote, Tlieophraste. Larosc et Forc-1

Fr. 8.

Demosthenes; Fac simil^ du ms. grec 2034 de
Ia bibliotbique nationale (codex 2) public par H.
Oinotit. 2 Voiunics foL, emlenaat 1100 planehes.
I.eroux. Fr. 6UÜ.

Leist, Alt-arueAM Ju$ dviU. Jena, Fischer.

L 531 S. 8.

Livi ab u. c. libri XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXX, ed. A Ziiitierlt', für den Schul^,'i'braucli bearb. von
P. AUjredtt. Leipzig, Freytag. VII, 334 8. 8. mit
2 Karten. JL 1,50; geb. JL 1,80.

I.nds, ,\., I,v livre d' I/.iioc/i. Fraf;ments grecs
decouvtrts ii .VlJnniiii, jinblies avec les Variante» da
texte C'thiopit ii. n ;i liiits et aniiot^s. Leroux. Fr. 15.

Kadot, G.. La /.v'"' et le monde grec au tenips

des Mermuades MBibliotlienue lies ecoles d'Athcncs et

de Uome tj.3|. Tliorin. Fr. 12.

Reinach, S., Antiquit^ du botphore ömmMe»,
rMdlttes avec un eommentaire nouvean. F. Didot.

In 4 avec 86 planehes. Fr. 3".

VMTMitw. Bwisktaw: Hr. Fr. Hardw, BariiäsTjsl'lAjaMmArlä
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ANZEIGEN.

im Jlii'diluc an

(EUciD, ittllull, ÜUiU5
m&ibU^ unb fc^riftüc^n überfelen

«m km MHI«t ins £tteiitif<^.

Stadt ^en Xiif otbetHnteit bct noen St^rptftnc
MR

^imtnermuntt,

3b feici Zciien.

(rrftfr Icil: I gvcitcT

QlKtTO» U(&c übn 6(11 iOtknbrfc^l Oes €utfOi CaliliiuhrdK htitn und ;öjUuIH

«In. ItaMp^M* I Vcifitntans C«tUiiiM.

s". foH. <» .>-« 4« fart. l,'?» 5W.

2ex brüte Zeil iUbunfi«fiü(t( im t^njc^lu^ an iiviui) befiiKct ficf) in

6oc6cn crfc^irnen:

Hut km SdUwnniffi kr nMdten Üdliviinc für Im S^ulfrtiWHl
t*raut«<ftefr(tt mii

Dr. »bolf Sanfte,
Clxtlc^icc am Xönigl. dfmnaftuin in Wartuc^j.^= m GtÜt» 8». 1,40 9t, 8«. tso n. ^=

Soeben encliiiMii'u:

als Grundlage unserer Weltanschauung.
Von

ViniL4aa& gr.9>. SlCark.

FrVher alod enehieneB:

DieSpnekeut dasErkennoi.
Von

Ckurtav CtarlMr.

gr. «°. X Mk.

«Ein hoohboleataaniMWerk,welches
kein Hpraehforacbw oder Philo« i

opb wird unbeachtet lamoo dOrlen." 1

[SrilMhr. £ d. «rtfir. ^m.| |

.W«»rke Ton «ettMtcm W<>rt«» nnd irrof«<«r OrS (fiti n I i t ii

»

Die Spnclie als KwuL
V..U

ChwUtv Owbw.
2.Aafl. 2ma». SOHk.

31» Werk von blcilipixloi- 1U

[nif'giam.]

BMollieci pbilologica-classica

•Bth. die Bibliotliek de« Ilfrni
PrafcHO* Holt! in StnfaliarK i. H

Abt. V. Duwrtatiniea «ir klassi-

fdicn rhilolotne. ca. 3400 Nn.

Al>f . I. Alltore-' i. i .i ITO» N'rn

, II. .Autiiri.'S Latiui. Ii. 14."»» Nrii.

, 11 1.Zvitsi-lirift<>ii,S;iimintlw(rk'-.

Gruiiimutik, Litt' riirurL.'' s Ii.

Nt'ulatcin - t' . .> 1 Uh" Nru.

. IV. (ie-ii-lii. iitt' il'-r V.'lkiT .ii -i

.\ltfrfuiiis. Staats-, l{<''lit-

und Privat.iltertttuier. All«

(•«•ourrAphie. Nomiaauktik. e».

llt.Vi Nrn.

)i'-a anfWusch

FnakAirt a. .M.

Joseph Baer & Co.
ltut-liliiiu>lli-i' II. .\iiti(|Uiir«'.

I, H.

Uarlia SW.

Bfirgers

Honerfiberseteang.
Von

Dr. Otto Lacke,
Oberlehrer am KSnigt. Ojrmnaainra

4t) Seiten il.

fkwben erschien:

Menge, Horaz QdeD und Epidei

T. il I l'J gT.><' 2,7öMk.
Teil II I I l!.>ir--ii (.r. ;t/><> Mk.

I)i*r ifclclirti' Hi'jirlioitvr, riiliinlii li-t

iH-kiiiint <lnri:li tIih' la)i-iiiiM'li<n lunl

^^riiTlii> liiMi l!'|n titi>iii'ii j-owif /.ili!-

n-ii lic ,111.1^ T' "M liriftt.üi ilt-r ldii>si!f«:li(.n

l'iiiliiLC'iL'ik . li.ii dii' vi»rliij;;eiiile Au.»-

i;iil)t> ili r .Horaz Oden unil Epoden' in

ein' r « uhl VIDI ki'iiiiT Seite bis jft/t

vt'r-ii: ;:t. !i W l i^i' ^.TtV'rfi^rt.

..I»>-ii) l.iii'iuiM iirii Ti'xt'^ Jedes (.«c-

dirlites i-it l inr ;,'i'ii:iiit' Iuli:Ut^aiii:''''i'

«ider i>i«iiiisiii(iii .Krtsvlbi n ii>'ti>t urini-

ticreiiik'ii HfMti'-rkiiiiir''n viiraii-u'i-.^ liickt

welclii! zum \"i'r>tähilui-i und /n rnh-

titJfer .\utt,l^-UU:,' de- ( ifii'lir>'> llnt-

weuilii; imI. t « iuisidit'ii>\s ('rt cr-dliuilii li.

Sudi d'-ni liitoiiii.'*clnMi Toxte lol^t eine

]irii*aisi lic Ul>i'rs<iizun^'. w«Ic:lie Gi~

iiaui:;ki it mit S< liiitilicit <ler S|iratlie

/u \ i-nini:,'' !! sindit, daiiaili fiiin pi«-

tisiiif WicdiTiriil"' in mi<d'-nn r t''>rm

Dun li jidi! liiU'lilianiiluni,' /-u bc-

zi( lien.

Bw»ld llttlss VerbiigsbuullaBg

SaBferbnnea.

tt. üacrtiiurd Vcrldj,', 11. Iii i«.!'.- 1, iiumu .S\V. Druck vuu Leonhaid Siiuiuu, bcrliu äW.
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GfiORG ANDRESEN, HANS DBAHEIM

FRANZ HÄRDER.•Um
•toiMillnüch tM.

10. Jahr^an^. Berlin, 8. Mära. 1893. No. 10.

l.. M i 1 1 f i 4 . B«iohsrecht und Voikjn-eelit (O, 1)1. -AI
O. ÜiuKi'Uloia. I>er KMm b«i den OriTCheii n. BSmern

(O. W.'ifimnfeUl -JOg

E. Ornf, Ptndan loRUMÜm ln- Str.ijili. n (II. 261
liyaittK r.il.i4cbulcebr.crkLvouFruiib(<rger. IL 2.Aull.

bM. von Thalheim (J. Kohai) Mdnb SflO

B. Bruhn, ariechischea tiWtBeh flir OI>«HMlllllh I II.

(W. VoUbrwjht) aw
Ci«*r«. Mao* «Mtians ud laMtn .bwTr. Kslsey

(O. AndrwMB) .871
Li vi nh u. Ubn XXI. XXII. XXOL ZUy. XZX. ed.
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I «B B. Oaertnera VerlegibwUMdhnff, Barlin 8W., SehOaebergerttr. eineei^

Xadvif Mitlala, Reicbsraaht aad Yolkarecbt
in den ftatlichcn ProvinzRii ilcs riMi:i>chcn

Kaiserreichs. Mit Ikiträ^'üii zur Kciiiiluis des

griechischen Rechts und der spatrömiBchen Recbts-

aatukUaag. XIV, 663 8. gr. 8^ Leipog, B. G.

Ober die Angabe, die er sieli gaatelH hat,

gpricbt sich der Herr VerCuser in der Einleituug

S. 1— 14 aus*. Im Gepfcnsftt« zu der Ansoh.inung

der moisteu Lehrer des römUchen Eechtü, dal's.

die diode(aanadi*eoiMlaiitiiiiNlie Ifonarohie mit

der Reichseiuheit auch bachHtiI})lich die Rechts-

einhoit gebracht habe, führt Mitteis ans, dafs die

gelbstündige TiechtseutvrickluQg der Frorinseu mit

der Anfnalmie in den Bdeharerbaiid ooch keinea-

wegs abgeaohlosaen war. £r aeigt, dnfs nicht

etwa blofa au den üufsersten Grenzen (Ich F?pichcs

barburiucbe Rechte iu Geltuug bliebeu, souderu

«r legt «aoli Brewihe in die Anaohannog von der

uaachliersHchen Geltang des rSmisohen Rechte in

den mehr konzentrisch gelegenen LandHchaftcn

und wemt nach, daia man das Gebiet des Parti-

kidarinniB, der Geltung der Landreebto, viel

ireiti'r auszudehnen habe, ah man gewöhnlich zu-

golx'. Der äufserst frnchtbiire (iedanke von H.

Bmnaer, dals, so gut aiü neben dem klasaischeu

L«t«n ein Ynlgblaiain beitanden Itali Baeh neben

dem Haawnnhqp Beoht ein ynlganeeht vorliaikdett

war, wird von Mitteis weiter entwickelt in der

Weise, dafs er das Vulgarrecht nicht als entartetes

römisches Rocht, sondern als angestammtes Volks-

reeht nnterradit TS» gilt an nntenneheo, ob, wie

man bisher fast allgemein annahm, die Verord-

nnng des Ciirucalla, die durch Verleihung des

EMlgeirechts au alle Peregrinen das römische

Reeht snfr geeamte Reieh anadebnte, obne allen

Widerstand dnfflkdrang, oder ob nieht gewiHe
Rccht-iültcrzengungen der dem Reiche einverleibten

Völkerschaften der Ausdehnung der Rechtseinheit

Widentand geleistet beben. Hitteia pcndsiert

seine Anfgabe dahin (S. '>), 'dafs der ForäMitBnd

angestammter volk.srechtlichi'r Anschauungen in

der diucletiauisch-constaatinischou Monarchie einer

UntenncbaDg nnterzogen werden eoll'. Verf. hat

gut gethsn, diese Uutersnchnng auf den Osten

des Reiches zu beschränken, da dieser ganz anders

geartet ist als der rezeptionsbedürftige Occident.

Ifitteb hat ein aelür nmfiingreiohee Material,

von dem diw Quellenverzeio!in;> S 553— 558 eine

Vorstellung giebt. mit gröl'sleiu Kleilse zusammen-

getragen uud mit aller Umsicht uud Sorgfalt ver-

arbeitai OeaohBpft ist die Daratelhing ans der

reichen griechischen Provinziallitteratur , wobei

sich der Verf. sellistverfitüiidlicli gewisse Resclirän-

kuugeu auferlegen mulste, be^ouders bei der I^a-

tristik, dann aber hanptafiehlieh am den Tnaohriften,

welehe mBgmehit Tollatandig benfitat wurden, den
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ügyptiachen Papymsnrknndcn — ans den Vr-

kuuden vou El-Faijum lieferte ihm KarlWessely
viel noch nngedraektee fthterial — und am dem
syrischeu Rechtsbuch, das er ak 'historische Quelle

ersten Ranges' (S. 10) ansii>bt. deren Wert bisher

riel zu gering auge«chlageu worden war. Dazu

kommen noch «1« Mbr wicbtige Qaellen die kaiser-

lichen Reskripte des Codex Jnstiuianens und die

Gesetze im enRoren Siiuie, die kaiserlichen Edikte,

die gegen die provinzialeu 'MUsbränche', die meist

Bterk im YoUnredit wnreeln, polemimren. IKe

Grandttttu, tou denen bich Mitteis leiten läTst,

lind niiijemoin RCHund. Er warnt vor grolscii

historischen Perspektiven: 'es handelt sich nicht

dainm, zn definieren, was möglicherweise geschehen

sein kann, sondern was wirklich geidiehen ist'

(S. 1.']". Mittt'i-i will uN<i iiieli( etwa die ]''r;ige

der Uechtseinheit im rümistcheu Reich beantworten;

ondern er will sn deren Beantwortnng bloft eine

Vwarbeit liefern, in der Gberaengung, 'dafs hier

nicht sowohl das Vollenden, iils vielinelir da»

Anfaugeo, schlecht und recht, das Nötigste ist'

(8. IV).

Sagen wir es gleich, dafe Hitteis mit seiner

bahnbrechenden Arbeit diese Aufgabe glänzend

gelöst bat. Diese Anerkennung soll uns jedoch

nicht hindern, £e nachfolgende Charakteristik

des Werkes im einaelnen mit teils kri^hen,
teils ergänzenden Benierknngen zu liegleiten.

Um eine Grandlage für Keine Luter»uchungen

sn erhalten, behandelt Mitteis in einem I. Teil

(8.17—79) «die hellenistische CtriÜsation
und ilire 'Jrenzen" und zwar im 1. Kapitel den

helleuischeu Orient, im 2. Kapitel das hellenistische

Recht. Das 1. Kapitel bringt eine schöne zosammeo-

fiMsende Darstettnimf dw hellMistiscben Knltnr an

der Hand der bekannton Darstellungeu. wobei der

Verf. aber auch Ergänzungen aus »einem eigenen

reichen Wissen anbringt und besonders bei dcrScbil-

demng des HeUenimmi in Syrien manehe selbstän-

dige Beobachtung einflicht. Wenn hier Mitteis 8. 31

annimmt, dafs die ausgedehnte Schril'tliciikeit selbst

bei Geschäften des täglichen Lebens im syrisch-

rSmischen Reohtebnch anf deren Gehranch bei

den *8chreibla8tigen Hellenen' zurückgehe, so mag
diese Annahme im Zuüainmeuhang mit anderen

thatäächlichcn Citereinstimmungea richtig sein.

Mit der weiteren Behaoptnng jedoch: 'die Schrift-

fonn ist den Griechen so rocht eigcntfimlich'

(S. 216), gerät er nielit blofs in Widerspmch mit

seiner eigenen Erklärung (8. 51, Aum. ä), dafs

die Igypter *Beit nralter Zeit' grofse Anhänger

dar Sehriftliohkeit gewesen seien, sondern auch

mit der Thatflacbe, «lafs wir im babylonLschen

Itecbtsleben schon früher auf eine weite Ansdeh-

nnng der SehrifHiehkelt stoAwn. Iah habe daiaof

in dieser Wochenschrift 1892« n. 97, 8p. 736 bereits

hingewiesen.

Ganz besonders wertvoll ist das 2. Kapitel,

Ober das hellenistische Becht Gewifii haben

die bisherigen Darstellungen des grieobiscbeD

Rechts gnt daran getlian, bei den einzelnen Rechts-

einrichtangen nach Stämmen oder Staaten Schei-

dungen Tonnmehmen. Aber diesee fortwlhrende

Unterscheiden, dazu die Bevorzugung des joni.schsn,

vor allem des attischen Rechts, hat nicht blofs zn

einer Vernachlässigung einzelner Teile geführt,

sondern aneh die Bearbeiter des griechischen

Rechts selten das Ganze überblicken lassen. Es

ist das unbestreitbare Verdienst von Mittels, den

Satz von der Einheitlichkeit des griechi-

schen Rechts niwst Mar nnd bestimmt ans*

gesprochen und auch bewiesen zu haben. Diese

Einheitlichkeit, iiatürlieh blols in den Gmud-

elemcnten, ist bedingt durch die fUr alle Stämme

griedriMhen Namens beiengte Stammesrerwandt-

sohaft und zeigt sich namentlich in den Institotioosn

des Privatreelits : Agnnteiifamilie und agnntiso.hes

Erbrecht, Geschlochtsvormondschaft, Ehe, Testa-

ment, Privateigentum, fVettaasnng der Sklaven etc.

Zn gnter Stande hat man auch auf dem Gebiet

des öffeutlichen Rechts, wo man bisher ebenfalls

meistens auf die Unterschiede bei den einzebea

Staaten nnd SlStdien anfiaerksam machte, die

weitreichenden Obereinstimmni^(flii mehgewiesea:

Swoboda (<irI(Mdi. Volkshes(di!nsse^ wies hin auf

die Jahrhundert« hindurch beibehaltene (üeich-

müTsigkeit in der Formnliemng der öffentlichen

Urkunden; Ssanto (Grieoh. Borgeneeht) erbrachte

den Nachweis vom nnrehdringen bestimmter For-

men der Bürgerrechtsdiplome. Allerdings wird

das attittche Recht immer wieder die Hauptrolle

spielen; aber bei grieehiseh-ieehtlidien Unter-

suchuugeu sollte nicht blofs das attische Recht

sondern das griechische Nationalrecbt Grundlage

und Endzweck sein (vgl. Mitteis S. 72). Doieb

den Nachweis eines einhaiilMhen heUenisehso

Landrechtes erwächst den Bearbeitern de-vselbeii

die Aufgabe, der sich Mitteis entschlagen durfte,

das allmähliche Werden diesee Rechtes darzulegen

nnter sänberiicher Scheidung deesen« was als indo-

germanisches Erbgut von Anfang an allen grie-

chischen Lokalstatuten gemeinsam war, nnd desseo,

was auf griechischem Boden, z. B. auf dem ^Vege

der Rechtsbewidmnng nnd der Beseption, yor

allem des attiachen Reehts, neu hiniqgekonmM ist

a MSrn. WOGHBNSOHRIFT FÜR KLAfiSlSCHB PHILOLOGIB. t88& Ne. la
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Im einzelnen licmrrko ich zu diesem Abschnitt

noch folgendes: Bei der Insdirift von Myknnos

(8. 64, Anm. 1) durfte der Vollständigkeit halber

hinter ia^v die Wertangabe ntmawv^m nieht

weggalflMen werden und wäre »tatt doch eher

X(tl)lac zn schreiben (vtjl. W ochensehr. 181>'2.

u. 28, Sp. 768). — Im folgenden CitAt (Aum. 2)

sollte, damit der Tolle Sinn der Stelle wieder^

({flgieben wäre, hinter dSti-ifnU hinzugefügt sein

tttii; tti'tüv ^ifintuxoii-; ty. i^c jra/pwi«» nCniuc,

denn diese Worte zeigen eryt recht deutlich, dafs

die Schwestern Molk eme Mil^ift erhalten nnd

die Söhne allein erbberechtigt Bind am Vermögen

des Viiters. — Ein iiufserlich wesentlieli vei-seliie-

deues Auseehen hätte das Citat aus der Apoikie-

nrknnde von Nanpaktoe (8. 65, Anm. 1) erhalten,

wenn .Mitteis dieselbe nicht naeli der attisch ge-

formten Umsclireibuug von Kt:^,'i r. .lourn. de Sav.

1872, S. 33 f. citiert hätte. Am geuaoesten iKteht

dieeer Text jetsi im Reeneil des inacript. jorid.

gr. fasc. II, p. 182. — Gegenüber der Annahme,

dafs in späterer Zeit sieli stallen w<'i>.f Siuircn

einer freieren Uechtäeutwickinng huden, 'indem

hier und da die Frav ohne »t'eM»; anftritt* (R. 66,

Anm. 8 nach Foncart, Thalheim und 8chulin),

betone ich neuerdings, dafs diiv-t» Anniilinie nicht

scharf bewiesen ist Wo wir bei Kontrakten etc.

Uofs 4 d«rMe Btatt ^ ditm fiera tn^v top d.

linden, liegt, wie ieh bei fieaptnehnng derl'rkunde

von TenoH '(". T. Tl. n. 2.'^.iS) zeigte, blofs eine

abgekürzte Redaktion vor (vgL Wochenschr. 185)2,

1>. 21)/30, Sp. 791). — Die dfa^ fut^ta^ als qttfrela

iacffidoti^ die Mitteis 8. 69 fiir Athen, anninunt

durfte sieh bei genanerer Untersueluing als ein

blofses Pbantaisiegebilde von Dunsen herauasteli>'n.

ielleicbt hervorgegangen ans einer Venreobsluug

nit der dlinf jrn^tnvfa«, die im wesentlichen auf

Entmündigung eines Lebendtn abzielte (Att.

Prozefs - 8. tf.). — Uber die Proxenie han-

delt jetzt viel schärfer als Monceaux in seiner

breiten Arbelt Santo, Das griediische Bfiif^

recht. Dort findet sich auch noch manelies, was

zur Ergänzung der Angaben von Mitteis S. 73,

Anm. 2 über die Sympolitiererträge dienen konnte.

— Die Polemik gsgen Dareste S. 74, Anm. 7 wird

nun hinfällig, seit dieser im Reeueil des inscr. jurid.

gr. 1, p. 4h dos l^fvixöy itxaatrjQtot' von lOidiesos

richtig bestimmt hat. — S. 78 wird gezeigt, wie

nach nnsarer Obeilieferang jeweüen einzelne

Männer die Rezeption eines fremdartigen l'eclits-

stüff. * vermittelt haben sollen. Heizutügen wäre

Hippodamoä von Milct, der die üestimmungen

der stiiemiohmi Vecbismig über die Behandloog

der Waisen gefallener Krieger nach Milet ver-

ptlauzt zu haben seheint. (Vgl. m. Vormundschaft

nach att. Recht S. 14 — 16). — Alles iu allem

genommen ist dieses 2. Kapitel BnlWnt tntwesaant

und voll frnclttliarer Gedanken, die der weiteren

Entwicklung und näheren rntersnehnng harren.

Das Hauptverdienst von Mitteis ist, die allgemeinen

Oesiehtepnnkte klar nnd dnrobsiehtig dargelegt zn

hd>en. (Fortaetsanir folgt)

0. Diageldsin, Der Keim hei den Griechen und
Römern. Ein Boitra^r zur Ocsehiehte des Reims.

Lripzlfr, U. (i. Teuhner. l>s!>-2. ««. IV, LSI S. 'IJC

Der \'erf. Iiietet hier die iTwcitcrte Fniarbei-

tung eines l£i88 als Beilage zum liüdiuger Gjm-
nasialprogramm reröffentlichten Anfsatus. Vor
allem kam es ihm darauf an, dem Reime in der

•ircliai-dien nnd klossiselien Pi>riode n:ii-li/,ii<|iiiren,

wiewohl er sich nicht verhehlte, dals für ilii- Ge-

schichte des Reims nnd seiner Entwicklung gerade

die I'eri(jde des Verfalls von besonderer Wichtig-

keit ist. Die reimenden Vcrliindun'^en der Prosa

läfst er dabei unberücksichtigt. Zunächst also

will sein Bnoh einen Überblick über den thatsäch-

lich Torfaandenen Bestand an Reimen wahrend
jener genannten Periode verschaffen Dabei ist

er bemüht, sich gegen den Vorwurf der Reim-

jägerei, der anch der Schrift von W, Grimm nicht

erspart worden ist, m sehütsen. Als Keim läfst

er nnr bfabsiclitigfe <ileiclikl:in<,"' '^eUen. dii- von

dem Dichter und Hörer auch wirklich cmpfuntlen

wurden. Als Kriterien des Beabsichtigten alier

glaubt er die Häufigkeit des Reims hei den ein-

zelnen Diclitfrn und Diehtnng-giittnngen, die effekt-

volle »Stellung der lteimsill»en im Verse, die angen-

soheinliehe Bevorzugung einzelner Laute von

charakteristischem Klange, die parodiearti^ Ver-

wendung des Reims betraelitcn zn dürfen. Was
den Ursprung des Reims betritt, su erklärt er

sich TW allem mit Nachdruck gegen die Hypo-

these W. Meyers, daft der Reim von den Semiten

zu den (Jriechen nnd ffnincrn gekoniinen sei. Er

»teilt »ich auf die Seite derer, welche meinen,

dafs man von einer Erfindung des Reims Uber-

hanpt nicht sprechen kSnnOt dafs vielmdir die

Anlage und Neigung dazu jedem A'^olke ebenso

angeboren sei wie die zu Tanz uud Gesang. Der

Reim entspricht einem ganz natürlichen Bedürf-

nisse unseres Ohres. Wie hätte er also den

Griechen und Römern nnlu'kannt bleiben können?

Und sie haben ihn gekannt. Was anch gegen

dieses odw jenes Beispiel vorgebracht werden mag,

ee bleiben so viel flUle von nnanfeditharer Be-
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weiskraft übrig, flafs man zu zweitVlii kein Kecht '

mehr hat. Freilich darf luau deiu Verf. erwidern,

daA ein Reim atieh dann ein Reim bleibt, wenn,

wie ohne Zweifel in der ültesUn Poi -ie. der (ileich-

klnng nicht mit voller Helle des BewulVtseirm

gesucht, äoiideru durch den musikaliscbeD lastiakt

des Ohres gefunden worden ist. Der Verf. trifft

aber ohne Zweifel den Kern der Sa< ii> vt nn er

weiter forscht, weshiilh der iicini, da er doch den

Alten nicht uubekauut war, durch lauge Jahr-

hnnderte anf eine nebenaSehliehe Rolle beeehrSnkt

geblieben ist, ja dals er für gewöbulich eher ver-

mieden als geflissentlich gesucht wurde, iiml ilal's

gerade die Dichter dea hühereu ätils iim äulserst

sparsam rerwmden, während die der Yolksspnichc

sich nähamiden Dichtungsgattungen ihn häufiger

aufweisen. Mit anderen ist er der Meinung, dafs

die Klexiun»eudangeu der antiken Sprachen reim-

hindemd gewirkt haben. Im Denteehen mhe der

Ton auf den Stuniuisilbcn und diese seien aus-

schlicfslieh die Träger dea Reims, nicht die ton-

»chwiicheu Knduugeu. Durch den hinzniretendeti

Reim wurde, wie manehe unser Ohr unangenehm

bwQhrende K*'iiiH' Inn 1')nniiiH und Plautu-s be-

weisen, den fast iifdciitungshisen Flexiouasilben

eine Uervorhebuug zu teil, die das tileichgewicht

des Wortes stören, den WobUant der Sprache

beeinträchtigen inulste. Das ist dnrebans ri<'liii<j;.

Wo der Reim ist, liegt der Schwerpunkt des

Yernes. Es gicbt deshalb kein sichereres Mittel,

eine komisehe Wirkung herrorzabringen, als mit

einem minderwertigeD Worte, z. B. mit • iinr

Pniposifion zu reimen. Aber das Ohr des \'olkcs

hat zu allen Zeiten Freude über Klangwirkungen

empfiudeo. Man denke nur an die ausgelassene,

fast kindis( !ii In ude, mit welcher PlantttS nach

allen Klütigeu liiisrht Im Vergleich zu der rei-

luendeu l'oesie, deren Wirkung eiue auHullige ist.

mntet die rbythroisehe Diehtongsweise dem Ohre

eine feinen- und mimnigfaltigero Arbeit zu. K-i

ist also nicht Zufall, daCs gerade die christlichen

Dichter, welche für den KliLssieismus keine Syiupa-

thiecn hatten und sieh der Sprache des gewöhn-

lichen Volkes nähern wollten, den Reim zn einem

poetischen Priuzipe erhoben haben. Auch die

kQnstliche Prosa der Sophisten war auf Klänge

aller Art anfinerksam gewesen; aber so nnmftfsig

sie auch ihre ueuentdcckteu Mittel gemilslirancht

haben, kam ea ihnen doch nicht iu deu »Siun, mit

nuverbrüchlicher Regeliuälsigkeit das Uomoioteieu-

ton gebrauchen sn wollen. OSbnbar meinten

selbst sie, dals man dergleichen Mittel, wie sjiäter

Aristoteles sagte, tos i^di'^r/tan, nicht ws ^ötaituit

gebrauchen müsse. — ITinsichtlicli der auf S. 14

citierten iStelle aus t'iceros Urator bemerke ich,

dafs Cicero dort nidit, wie der Terf. meint, Bber*

hanpt vor der Anwendung dieser Klangtignreu

warnt. I/nir iintlo fngienda sunt, sagt er. Damit

meint er nur das teoue diceudi genus, für welches

sieh keine elaborata ooneinnitas, kein anenphim

delectationis manifeste deprehensum ziemt.

Die v(»rliegen<le .\rbeit ludiaudelt mit Metliode

und Sorgfalt ein in litterarischer und ästhetischer

Hinsicht wichtiges Thema und verdient demnach

der Beachtung empfohlen sn werden.

Steglitz b. Berlin. 0. Weibenfsls.

Bmst Oraf, Pindars logaOdisehe Strophen.
Marl.urs, N. G. Khvcrt. 1892. gr. 8. JL I.

Der Hr. Verf. glaubt die von L. Sclunidt an-

gesetzten drei Perioden der Cieisteseutwickluug

Pindars auch in den rhythmischen Kvnstleistungeu

des Dichters nachwci.scn zu können. Die seiner

.lugendperiode angehörenden Dichtungen, Pvtli.

10 (49»), Pjrth. G (494), Pyth. 7 (490) böten eiue

bunte Mischung Tersehiedenarttger Bestandteile

dar und zeigten einen Qbeigrofsen Reichtum an

rliytlimisehen Motiven: in ihnen meide der Dichter

mit spröder Vornehmheit alles, was an volkstüiu-

lichen Gleichklang erinnere und gehe im Raffine-

ment des rhythmischen Aufbaues &8t bis au die

änlserste («renze. In seiner reiferen Lebenszeit

hingegen wende er sich einer einfachereu Forui-

gebnug und ruhigeren Gestaltung an, Ubersehütte

nicht gleich von vornherein den Hörer niit einer

Fülle von Motiven, sondern eröffne deu Formen-

reichtum guuz allmählich, strebe nach Falslichkeit

und Emdringliehkeit, fime daher gern gleiche

odtT äinlich gebaute Glieder gruppenweise 7.n-

sammen nnd hal>e die frühere Scheu, sich dem

Volkstümlichen auiiiuuäheru, überwunden. Den

Höhepunkt in der kunstmäfsigen Bdiaodlung des

pindarischen Logaödenstila )>tl>le Olymp. 1 durch

eine weise inui- gehaltene Mitte zwischen cnnü-

dender (jiciciiiurmigkeit und verwirrender l uruhc.

Aber auch die späteren Oden (Olymp. 9 und 4,

Pvth. 8) zeigten eiuen einfacheren Aufbau mit

vorherrschenden Paarungen und einen ruhigeren

Fortgang des liliylhmus mit sichtlicher Abnahme

der An^isangen.

Nach diesen Gesichtflpnnkteu bespricht Herr

Graf die HänitUchen Epinikicn im lognödiscliei-

Mafse und kommt zu dem Schluss«, dafs es Pindsr

gelungen sei durch mafsrolle Einsehrlnkung»

durch Beschneiden des allzu üppig wuchernden

Formeureichtuuis die logaudiscbeu Bilduugeu tu
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aehSmer Formvollendang so führen. Er licnSlEt

(lieso lfe(il>aclitiiiig ilazn, nm auf die Kiitst^hunjjs-

zeit der nicht tiicher datierteu Epinikiea ans

ihrem rbythtnudMU Ohankter eiiwn Sehlnfs sn

maclH'ii, und weist Isthin. 6 der enton, Nem. 3

QUd 7 der zweiten, \em. G der dritlrn PcrifKli' zu.

V^ou seintiiu i^tuDdijaukt ans glaubt der Verf.

8ber cU» bisher Ar da« Venfilndnis der ptndari-

schen Rhjtbniik i^tct. sv]-.]- absprechend ur-

teilen zu intisseu. insbesondere werden die lieiHtunpeu

von Motu äcbuiidt und J. U. i^jchmidt mit kurzen

Worten ab Terfehlt und nnfrochthar abgetbao,

aber auch A. Holsbaehs Behaadloilg der logaddi-

schen Stroplieu I'indars in der 3. Anfla^^e '^<'in<'r

Metrik (188^) erhält zwar die Anerkennung, uuf

einige immer wiederkehrende Gmndelemente der

piadarisciien Stroiiheu liingewieseu zu liabeu, ver-

fällt jedoch elienfalls dcMU Htrenj,'en I'rteil willkür-

licheu VerfahreuH, bei dem 'aller feste Buden

Mdiwinde'. Offirabar liegt hier eine Verweehslung

TOT, denn was d«rTer£ ron d< n ^ r. Iiititer oder

mitten im Vers« anpcnommeueii l'iiusen rKarteu-

hüuaer') sagt, kann sieh unmöglich uuf die Uolä-

baehaehe Dantellang (Metrik* p. A01—6S2) be-

ziehen, sondern nur auf das ans der zweiten

.\nt1a(^e wieder abgedruckte Hrnclistück i\rr W'est-

phai^clieo Analysen, liolkbach gehört «lau uul>c«treit-

bare Terdienat, die ftineren Stilnnteraebiode der

pindariscben Ixtgaoden erkannt und in l in^'ehender

fiesprecbnng der einzelnen Stnijihi-n dargele);f ™
haben, übrigens ohue auch nur ein einziges Mal

von den Panaenaeiehett Qebrandi an machen.

Herrn Onh Analyse der pindarischen Strophen

verzichtet TOn TOmberein auf eine Kctstolbuig

der rbytbouaehen Schemata, weder eine genaue

Abgrensang der Kola noch eine (Ssete Beetimmnng

dea Wertes der einzelneu Chronoi wird angestrebt,

von Pausen will er iib('rliaM[)t nichts wissen: da-

gegen werden Ähnlichkeilen und Verwandtsciiufteu

anfgesoeht, Brweitemngen, VerkÜRnngen, Imita-

tionen. ^Vicderholungeu, VVider^>iele XL dgl. ent-

deckt ninl so ihis Material gewonnen, um die

einzelne »Strophe als mehr oder minder 'einfach',

'dnidiaioht^, ^mhig* oder *bnnt' nnd *bewegt*

gestaltet zu charakterisieren.

Rs will uns bediinkon. dals liei solcher He-

trachtung das .subjektive Emplinden eiue allzu

grofte Roll« «pielt, samal wenn die Einheit de«

Kolon preisgegeben und mit Bruchstücken rhyth-

mischer Reihen operiert wir<l. Hier glaubt man
in der That, 'allen festeu liodcu' zu verlieren und

mit geringer Mfihe anoh in der «ntgegengesetaten

Rtehtm^ voigehen an körnten. So finden wir

s. B. in Pyth. G. Str., einer 'allzu lebhaft bewegten

Stroplie'. wie Hr. Graf sagt, in der ein 'at*imloser

\\ echsel' bis zum 5. Verse herrscht, bei etwas

abweichender Oliederteilang eine grofee Ähnlioh-

keit der Elemente, vorwiegend Glykoneen und

l'lierekrnteen, nnd mir im Anfaiii^ und atn Schlul's

der Strophe iumbische lilieder mit mehrfacher

Dehnnog; denn man wird die letaten Vetae so m
meaaen haben:

Übrigens gelingt es anch Herrn (iraf selbst

nicht durchweg seiue Aufstellaugeu von der zu

immer gr5fterer Einfiiehheit nnd Rahe fbrtiehrei«

!t ii.Ien Entwicklung Pindar» zu erwei.sen; denn

von l'vtli. ö, i'iiieni Liede der reifsten Zeit '4ri()),

iieii'st es doch wieder, die Strophe weise in vieler

Beziehung sehr stark in die Zeit dee nngebnndenen

Form> iispiels zurQck und die Epode nehme sich

wieder die Freiheit in der ausgelaasensten Weise

mit den Rhythmen zu spielen.

Wir können in dieser Behandlong der pinda^

rischen Logaöden keinen Fortschritt schon und

glanbon, dafs ein Holchor nicht möglich ist ohne

eine eingehende Feststellung der einzelnen Kola

in ihrem rhjthmiachen Werte nnd Grai^iemng

derselben m periodischen Komplenen. X. 0.

Lyiiai, Ausgewählte Uoden, für den Scbulgebrauch

eridirt von H. Frohberger. II. Heft, 3. Anfl., be-

sorgt von Tli. Thallieiin. (Schlafs.)

VII (i ist Tli. Knnj. (iXiC Sri xtfi lovxn {üXXioq

it xai iMio codd.j tür den ersten Augenblick be-

stechend; allein wie will Th. das Verh&ltnis des

mit der udvers. P. iiXX' eingeleiteten Satzes ztt

dein Vorhergehenden erkliirenV Der (iedanke

ist folgender: Der Spreeher kaun vom titaate

flir die während des Krieges erlittenen Sehiden

überhaupt nicht verantwortlich gemaelit werden,

somit anch nicht in dem vorliegenden Falle,

und dies um so weniger, als das vom Staate kon-

fiaoierte Ont (somit Staatsgut, nicht herren-
los) längere Zeit sich selbst überlassen, d. h.

brach liegen geidieben war, da sich kein Käufer
gefunden hatte (aus diesem Grunde ist es wohl

anoh Tersohenkt worden). Es ist daher anch

nicht zu vcrwnndem, wenn die fragliehen hei-

ligen Ölbäume zu einer Zeit uic<lorgn!Kinen wor-

den .sind, in der die Athener nicht einmal ihren

eigenen Priratbesits sehfltien konnten. IHeser .

Gedankengang findet in Roehli Konj. SiXms t«

Digitized by Google



267 86«

*äi ^0fi)> lot'to itud in der Lesiirt 0 od &aiOfMttiv

6' tt (Si folger ud) sciueu AiiHdruek.

VII 17 ist die mit Empiriuä vorgeuommene

SfareidniBg fy' . . . m^fSdoauv nnbe^rttodet.

Jeder Piiflitcr Imttc wogen niun^cliKler Ver-

jülirnug uicht doshalb uuf die Erhaltung des

etixög zu acbteu, um eventuell selbst klagen zu

kSnuen, aondarn um nch gagm eine Klag«, die

ilmi allenfalls dmliti' im xuSi'vo)), zu srlintzen.

VII 26. Ich kann nicht glauben, daSa xai •

tAe fi^y . . • it^t^cu Tor Mottot . . . ^ywfuu gt- i

teilt (Hl.), die Cberliefemog fwbeseem wQrde.

f^ri'noio't fi' WC . . . yoyo!«. und xnlioi . . . r«^

Itiy fitxiittg i^^filas rjoi'nui weismi sclion üufser-

lieh auf £e Zusammeugehürigkeit dieser

beideu Sätze kiD. Der Kna verbietet geradesn

die Kiiiselia!tang von xcti f«c nh' . . . xoiroitat.

Dw Iteduer will »^ageu: 'Ich bin noch oietnals

wegen Beacbüdiguug eines Oibaomei bestraft

worden. Wenn ieh demnach bisher kleinen
i^diifeii (< ield^trafei)) sorgfiÜtiu' :iiis dem Wege
geguuguu bin, so niiilH ich doch um so mehr
auf die Wahruug meiner praeSoliehen Existenz

bedacht gewesen sein, und ist es infolgedessieu

nin sft wi'tiij^cr i^iatiblicli. dafs irh einen heiligen

Ulbumu beseitigt hübe, als »ich gerade ao viele

andere Olbäame meiner besonderen Sorgfalt t.n

erfreuen hatten.' Beide Perioden stehen 26 zu

einander im Ver!i;i!tiii> von «iniiid und Folge.

Vil 34 dürfte löiy tQyiay itZy iftwv kaum die

Geltung eines gen. object. haben. Unter diesen

i^ya sind insbesondere die HO— .'>• geschilderten

^ erdieu.stc dt'.> Hcdin-rs um den .Staat gemeint.

Diese bezeugou die liichtcr, bezeugt der ganze
Staat. Der SklaTe bat mit seiner Aassage auf

der Folter die .Schuldlosigkeit des Angeiklugten,

l»czw. dir l'itlitigkeit der Klage zu «rwcisen.

Kiu so gewonnener sktyxoc int uIxt vun gröl'!>ercm

Gewichte ab seine selbst Ton dem ganzen Staate

bezeugten Verdienste, daher auch um so stiirktT

uIh die einfache Aussage des <Jfgiiers. Kr

allein würde, meint der -Sprecher, pro oder contra

entscheiden. Es ist daher auch verfehlt, xai

iwf . . . ^fUMi' als 'jungen Zu.satz" (lloi'hl) streichen

oder irt/VQÖiinoy (Hekker) schreiben zu wolkn.

XXil 3 ist die auch von Tii. verteidigte Über-

liefemng i^f ßovX^if nn Ters tft ndlicb. Ein Gegen-

satz zwischen Rat und Gerieht wird sieb sehwer

nachweiHcn lassen.

Der Ueduer wendet sieb gegen den ihm von

nMbreren Seiten gemaehten Vorwurf (1), dafs er

iu dem Kate als Kläger aufgetreten sei und Hieh

dadurch dem Verdachte eines Sykopbauten aus^

gesetzt habe. r>cr Redner konnte es ui<"hf niliig

über sich ergehen lassen, dalk sein iiianuliaftes

Eintreten für ein gesetzliches Vorgehen gegenüber

den Getreidsitöndlem miftdentet wurde (2, 3).

Seine Ehre gebot ihm, bei der zwcitcu ^^•rhand-

lung, als die «Sache im iiate uutersuclit und eot-

schieden wurde, die Konhändler Sffenilicli anso-

kli^(en. Dies war der thatsächliche (egy»)

Ueweis von di r f Jrundlosigkeit jener Verdfich-

tigungeu. Nachdem er aber einmal die Klage

auigeuommen hatte, konnte er nieht umhin, sie

auch vor den Richtern weitenuföhren. Ich lese

daher im Ansehlufs an UalbertsoUl |»^ oiv

tavt^y i^y dtafioAifV. ...

XXIV 9 MtA imf . . . 7n^yr^(>vl^Qo^'; ist die

Übeiüefemng bis auf iSv iyM Xfyta rt'xo'M*

ytyöfin'oc (Weidneri, wie icli glaulie, fehlerlos.

'Der ivlüger,' meint der äprecber, 'giebt selbst

den besten Beweis von meiner grofsen Armut. Denn
er (selbst ein armer Mann) besitit miudesteuä
zehiini;*! incl.r als ieh: esistdalior schrecklich,

mir den Vorwurf zu machen, daü« ich ein wohl-

habender Mann sei und demnach mtt den reich-

sten Leuten auf gleichem Fufse lebe, da ich, wie

ih r von mir geschilderte Fall beweist, zclinnial

weniger aU er besitze, ja noch weniger ah das.'

Die Armnt des Spreehers wird der des Klägers

gegenfibergestellt. 6iio3ioytJt> ur udfi üy elMU

schwächen den (iedaukcn alt. l'er ilaiiptge-

dauke, die Folgerung, liegt iu dem ersteu Teile

der Antithese davvy . . . fiäv nen^OQBty, dg ete.

XXIV 14 halte ich mit I'ranekeu und anderen

;iu der l'l'crlicferuug fest {oi'ro; i^i ttokZv). Der

lüilner will sagen: 'Ihr teilt nicht mit dem
Klüger die Ansieht, dafs ieh nicht äSvvenoi

bin, da ihr .\ngcn habt zu seheu. .\ber auch

dieser glaubt nicht daran, ol>gltiih er davon

:>pricht und encb zu überreden sucht, und dies

zu seinem GlBeke; denn sonst müAte man
annehmen, daft «f keine Allgen hat oder
blind ist.'

Die Zahl der tStelleu, welche liedeuken errt^u,

Hefte sich uöch vennehren.

Wir können die vcrbesserudu Hand iles llfraus-

geliers aueh an dem denr-. lu'n 'i'extc di'> Koiu-

meutjirs verfolgen; iuäboäoudere ittt den Fremd-

wörtern der Kii^ erkßrt worden. Freilich kthutte

man sich da noch manche Verdeutschung gefallen

la-si'H fiielse sich z. B. nicht S. 75, N. .")4 d i^

hali>deutjichc '.Martialgesetz' durch 'Kriegsgo.se t2

eraeisenV Mitunter leiden die Sätae an Sohwer-

fälligkeit; vgl. S. 11.4 *in der swar nntergeord-

neten .... Stellung'.
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Für die grofte Sorgfiüt des Heriraageben

»priclit aufh die geringe Zahl der Druckfehler.

S. 8:{ verlangt die im jfrieohi^chen Texte (XIX

81 j vorgeuoiumene Äuderuug uuoli die Schreibung

9Sd4ya~4fd$tMf*6ttt. 8. 106 rab id^lttmvy erwartet

m.m für 'Tod des Amt.' — Ttod des Alkil..'

\H0 fehlt am Haudc die Angabc des Para-

grapbeu (IC). S. 2'22, § U aiud iu ovio( Spiritna

imd Tomeiflhen abgeapniDgen.

Diese leichten Fehler fallen bei der Fällnng

des Gesnmtnrteiles nicht in <lie Wagschale, das

dabin geht, dafa wir diese zweite Auflage ala eine

wirkliche Terbesaeniiig und ab einen Fortuhritt

in der Textkritik nud EriclSmng des LysiM an-

zmeben haben.

Wien. Dr. Joi. Kobm.

S. Brohn, Griechischos I.csebach fflr Obor-
lekanda. Anigewälilte Stacke attischer und spä-

terer Prosa. I. Teil, Text, IV v. 192 S.; II. Teil,

Anmerkongin, ftS S. 8. Berlia» Weidmaim. 1892.

A 2,50.

la diesem LesebncUe bietet der Verf. fOr die

LektBre der Obersekniidav d. h. fSr dos *der nioht-

iouischeu Prosa gewidmet^-' Hal l jähr, neben !> Ab-

schnitten aus Xeuophons Menioraliilien eine Ueihe

Tou Abschnitten anderer Schriftsteller, 'welche

nack Inhalt und Form fttr diese Klasse geeignet

erseheinSD nud auch des Zuaamtnenhan^^cs mit

einander insofern nicht entbehren, als sie alle den

Schüler iu das Leben jeues 'einzigen' Volkes

hineinftbren, welehss er, wenn es möglich ist,

nicht nur kennen, sondern aoeh lieben lernen soll,

des Volkes der Athener'.

Von diesem Gesichtspunkte ist die Auswahl

reefat geachidkt getroflen: Der erste der 14 Ab-
schnitte giebt nntor der Ubersclirift 'Vaterlands-

liebe der alten Athener' ans Lycurgs T?<'lo iu

]<eoer. die 83— 110; der zweite und der ueuute

Absehnitt sind ans der vor knnem an^^ndenen
Schrift des Aristoteles de rep. Ath. entnonunen,

uns der 5— '22 'Innere Gcsrliielite Athens von

•Solon bis Kleistheues' und g§ 28-4(J '\'erfa«sungs-

Icimpfe in Athen vom Tode des Perikles bis snr

Versöhnung der Parteien' gegeben sind; daswisehen

(3 S) finden sich (i Aljsclinitte ans verschiedenen

vitae Plutarchs; 'Themistokles bei Salamis, Ari-

stides bei PlatiS, Kimon im Angrifiskriege gegen

die Perser, Perikles' Rauthätigkeit, I'erikles' Aus-

gang, .Alkibiades' Ulück und Ende, Athens Ka i";

uuter So. 10 folgt des L^sias Uede gegeu Eratu-

tthenes gans; No. 11 bietet nnter der Überschrift

*SoknteB* die schon erwihnte Auswahl aus Xeno-

phons MemordbilieD. Bs folgen die §§ 13.3—182

ans Isokr. Panesiyr. . 'Aber die Notwendigkeit

einer Eiuigung der Hellenen snm Kampfe gegen

die Perser', die §§ 169—210 aus Demostii. de cor.,

*Bechtfertigung der PoHtak des Dem. nach der

Besetzung von Klateia', tiinl den IWclilnls macht

'des Hypereides Leichenrede auf die im lamiscben

Kriege gefallenen Athener'.

Das ist, wie gesagt, gewils eine recht sehSne

Auswahl von I.csfstDfT und eine geschickte Hrnp-

pierung, wenn mau uur iu dem eiueu Halbjahr

bei 2—3 Wocbenstnnden ihn bewältigen kannte!

Aber selbst den grOfseren Teil des Gebotenen wird

man nach den jetzigen VerliältinxHen wolil nicht

in der Klasse lesen köuueu uud damit geht der

Wwt der gesdiiekten Auawahl und Gmppiemng
größtenteils verloren. Mir wenigstens erscheint

es vorderhand zweckmäfsiger. in diesem einen

Halbjahre neben einer Aaswahl aas Xenophons

Meraorabilien (und daraui Wirde ich anAer den

vom \'erf. hier gebotenen Abschnitten nameatKeh

auch I '.], 1 7. IT ;> II II } ii(>!imeii) nur noch

einige Abschuitte aus Xeuophons llelleuika zu

Isaen, von denen in TJnteraeknnda doch schwerlich

mehr als eine Auswahl aus den ersten beiden

I?iifhern durchgenommeu werden kauu, von denen

aber auch die späteren Bücher sehr Lesenswertes

l>ieten, namentlich die Theten des AgesUaos nnd

Thebens Erhebnng. Indessen mag ja manelieni

auch diese Auswahl ans verschiedenen Scbrift-

stelleru recht erwünscht sein.

An dem Texte mnfs man aber milsbilligen,

dafs anfs^r den oben von mir wiederholten Über-

schriften keinerlei rnteniliteilungeu mit lulnilts-

angubeu sich hudeu, oft mehrere 8eiteu uacheiu-

ander kein Ahsats nnd keine Unterbrechung; selbst

die Tenehiedeuen Abschnitte aas Xeuophons Me-
niorabilien sind inhaltlich nicht weiter eingeteilt!

Das entspricht doch nicht den Auforderuugen, die

neuerdings oft und mit Recht an solche Schul-

ausgalit ii gestellt sind.

Die Anmerkungen' ei-scheincn mir. iibnüch

wie so manche der neuesten 'ächülcrkonimeutare',

fiberfldssig, da sie Tieice bieten, was meiner An-
sicht nach ein richtig TOTgebildeier Obcrsekundaner

nicht mehr lirauclieu sollte, z. B. zn S. HÜ, 17

ü'ti i^'iwy cum veuCurus esset, zu >S. 102, 10 »<': «aV,

12 ^v: foisset, 15 fov: sfi««, an S. 104, 9 in*it

denn, zu .*'^. 110, 14 ü* , . , 0* di: teils ~ teils,

zu S. III, 22 xa!Km(t(in>: wir haben uns hin-

gestellt, zu S. 112, 11 tov kotnov: iu Zukuuft

n. 8. w.; oder, wenn dies wirklidi nStig nnd nOts-

lich ist, dann ist, wie mir sdieint, noch Tie! mehr
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nötig, damit fler ScluiU-r 'ribfrsetzen kiinn': ilaiiii

bieten also die Annierkuugeu viel zu wenig! Ich

kann mir duo wenigsteus nioht TonteHen, wie «
mSgfieh ist, daTs — nach des Verfassen Wort
- rlirsc Anm<'rkiinf;''M 'in sololior flcMhränkiiiif^

hofTen sich Urauchbar erweisen zu kiianeu'.

Hatztiburg. W. VoUbreoht.

Cicero, Sclect uratiuiis and letters. Witli

introduction, notes, and vocabulary by Francii«

W. Kelsey, UoiTeriity of Miehtgan. Boston.

AUyn and Bacon. 1S93. 868 u. 142 S. Doli. 1,2.'>.

Sijweit i'M iiirurlifl! ist. iinirrikanisclu' Bediirf-

niaae aus der t'crue zu beurteilen, darf das vor-

liegende Bneh ab eine TerstSndige Scholansgabe

bezeichnet werden, die wohl geeignet ist, in das

Stntlinni des Cicero cinziifiilircii. Sic eiithfiit die

4 Catiliuairiäi beii iledeu, die Reden de iuiperio

Cn. Pojnpei, pro Archia, pro Maroetlo, die vierte

Philippica und eine Aiiz^ihi Briefe und zwar in

dieser Keihciifulfjc; ileiiu diese erschien dem
Heransgeber als die deu Bedürfnissen des An-

fangen am meisten ents|»reeheiide. Die Einleitung

gieht eine l)ar>t4']lung des Lebens Ciceros, eine

Würdigung seiner He<Iciitnn<T und seines Wesens

ab Redner, Sebrittstelior und Mensch, eine all-

gemeine Obersiebt seiner Reden, Einleitungen

nud Dispositionen zu den in der Ausgabe ent-

haltencu Retieii, einige orientierende Bemerkungen

über Uiceros Briefwechsel und eine L'bersicht

Aber die 5ffentKohen Gewalten in Rom in CSoeros

Zeit. Von den Briefini sind 46 kürzere leicht

vers!."ui(lliclicti InliaHs ansgewrtliU, tnit di'in ans-

gesprocheneu Zweck, solche Briefe zu bevorzugen,

welebe mehr den Mensoben als den Staatsmann

leigen. Ihre Anordnung Ist die ehronologi.sehe.

Dem Text der l{eden uin! Brii fc fnl^ren die An-

merkaugen, bei deren Ausarbeitung der Heraus-

geber an den bekannten dentsoben Sebniausgalven

treffliche Vorbilder gehabt hat, denen mit

Verständnis- folgt. Wiedel er ihnen siliiil.let.

bekennt er selbst; ein vergleichender Blick lehrt,

daft er meh namentlicb an die Halrosrben Ans-

gaben eng ungeschlossen hat. Die Anmerkungen

sn den Briefen sind aus den <ie-amtnusgaben von

SobOtz und Tyrrell (von der bisher «Irci Bünde

enehienen sind) und ans der Ausgabe der BriefD

ad Atticum von Boot geschöpft. Den Anmer-

kungen folgt ein Seiten langes ViT/.ei<'hnis von

4dioros and phrases', sowie der Uraecu; deu

Seblnfs bildet das WSrterrenseicbnis, welehee

anfser den Appellativen auch die Orts- und Per-

sonennamen mit orientiorenden Bemerkungen über

fliesolben enthält. Der reich ausgestatteten Aus-

gabe ist überdies eiue Karte von Vorderasien

und eine Anzab! trefTlieber Abbildungen beige-

geben, unter welchen die Porträts des Cicero und

Gisar und eine Ansicht des poute Molle hervor»

ragen. Georg Andresen.

Titi LM ab nrbe condita libri XXI. XXII. XXIIT.

XXIV. XXX e<li(!it Antonius Zingerle. Ftlr

den Scliul;;cl)raiicli l)LarlHilct ven I»r. I'. Albrecht.
Mit 2 Karten. (ich, ^ «eb. ,« 1,80.

Leipzig. O. Froytaj,'. 1»93. VII u. 3H4 S. 8.

Nachdem nneh im vorigen Jahre A. Ziugerle

selbst eine di'itte AuHagc einer vuu ihtu ebenfalls

'fSr den Scbulgebraneb* bestimmten, sehr nweok-

niiUsigeu Kombination livianischer HOcher (I, 2,

•_M. JJ und ausgew. Teile von H, 4, <») mit Ein-

leitung, Karten, .Nameuverzeichuis und Auhang

bat erseheinen lassen, h&tte man erwarten dürfen,

dafs der Bearbeiter des vorliegenden Bniidos, als

praktischer Schnlinanu sich mit einigen Worten

über die hier getroffeuene Auswahl erklärte, sowie

darflber, wie er neb die Verteflnng des Lesestofb

ans Livius für die Oberklasscn denkt. lhi.s 30. Buch

ist jedeufiills deshalli beigegeben worden, daiiiit der

•Schüler sieh über den Ausgaug des hanuil>alischeu

Krieges, wenn niebt bei der RIaseenlekttlre, so

doch durch Privatstudiuin unterrichten kauu, ohne

ein weiteres H'iniicheii anschaffen 7.u müssen. Da
aber auch <lie erste Dekade in der iSekuuda gewifs

niebt unberBeksiektigt bleiben soll, ao wird iet

Selüder, w«'un er überhaupt auf die Ausgabe *f&r

den Schulgebranch' reflektiert, genötigt sein, aneb

die oben erwähnte Auswahl zu gleichem Preise

xn erwerben, um so die B. 21 o. 22 doppelt nnd

doch nichts Ganzes zu besitzen.

Der Druck <les lateinischen Textes ist, wie in

allen unter Zingerles Namen herausgegebenen

Teilen d«r Sammlung, sehftn, deutlich und fehler-

frei. Als besonderer \'or/.ug verdient lnrvnr-

gchoben 7.11 werden, dafs am Rand gedruckte,

kurze deutsche luhaltsangabeu den l'berblick sehr

erleiehtem. Ungenau ist sn 21, 42 gesetit:

'Baunilials Bede an s. Sildateu'; dies gehurt /u

dagegen zn 4'i etwa: 'Die Zweikämpfe der

Gefangenen'. 21, 4ö stimmt die Inhaltsaugabe

•Annuurscb der RSmer' nur an 2 Zeilen des KMp^

im Übrigen werden llannibals Mafsregeln, bes.

seine inorali^clie Kinwirknng auf die Söldner ge-

schildert. '21, 17 uuilste es hcil'sen: 'U.*s Über-

gang aber den Po* nnd erst 48 ^Riiekzag der

R. au die Trebia'.

Die Einleitung (4Va S.) ist enger gedruckt ab
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dio von Ziiif^orli' ilcm rrwäliiiten liamle voraus-

geschickte; sie brmgt begreiflicherweise uichts

Neues, der Anedroek nt mehrfoeb etwas oaeh-

lässig (*bei aller Anerkennung seiner Thlttigkeit

fiiiulen seine Beurteiler an seiner Sclireibweise

duuii uiuzuiHitzen'i ^gescbiclitüvbreilieriMohe' Thätig-

keit Q. 0.) nnd aichi bestimmt genug. Was deo

putaviniachen 'Dialekt* angeht, so wävde wohl auf

(.]]•• viirwitzige Frage eines Sekundaners, welche

euiiuugeu dea Liv. beiäpieläweiüe dabin zu

leohnen seien, Herr A. die Antwort ebenso sehnl-

dig bleiben wie jeder andere Lehrer. — Der

epischeu Poesie des Nävius und Knnius, die doch

mücbtig auf Liviuü eingewirkt bat, ist in der

E^nleitoDg nioht gedadiL

Sehr genau und vollständig int i1m> Vcr/.ei<-linis

der Eigeuuamen, f. 308 — ;!:M, wekhcs durth die

Gmppieruug der Stellen einen Überblick über die

Thitigkeit der einzelnen PersSnliehkeiteo ver-

schafft; die Hannibal betreffendeu Stellen Allen

fii.>t 1 ','2 S., darau reihen sicli die Coruelicr, Clau-

dior, Fabier. Bei mauciieu Ürtäuuuieu wäre An-

gabe der Qaantitit der rorletsten Silbe, soweit

sie feststeht, erw&usollt, so .\iiiiiiu>. .\t;ma>^'ni^.

Atrinuin. Casinnm u. a. Die abgeleiteten Ad-

jectivu fehleu.

Frankfurt a. M. Rdaaid Welff.

J. F. Waltsing, I>ecouvertf; aiclit'iilo};ii|Ue faite

a Foy, en mai 18'J2. Ine iiiscript'on latiiie

in^ite, LoaTaia, Charies l'eeters, Hbraure. 1892.

20 8. 8. [Eztrait im Bulletins de TAca-
deinic royale de Belgiitne, 8s s^rie, tomeXXlV,

l Wer dieselben archäulogischeu Funde, die in

Foy bei Bastnaeh (Bastogne, in der belgischen

Provinz liiixeinliurg) gemacht wurden, hat A\'alt/',iiig

bereits in K'iir/e liericlitet im Korrespondenzbiatt

der W esUleut«cben Zeitschrift XI 18i>2, S. 1U2 f.

Es ist daher kaum nötig, anaführlieh anf den

Tiilialt der vorliegenden Abhnudlnug einzugehen.

Das wichtigste Fnndstück ist eine rtunisohe Tu-

schrift: iM» Enlumbo el (Jeuto 1 {ouUtrmf) OUo-

dag(i) porlunm, quam Vdugniu» Tngemm prom!-

$ei<i(, post of'ifiini dug Sollnviiix Victor fil(jiu»)

aduptirvs jirii. Sie bi<'tct der Erklärung keine

weitereu äcbwierigkeitou. Die keltische üottheit

JSntarabnt (oder iHlanbm) kennen wir bereits

durch eine im (lel)iet der Treveri gefundene, jetzt

ver-elioliene Inschrift ( liranibacli . (\>r|». iuscr.

Kheiiau. u. ÖJÖ; es wird auch hier zu lesen sein

ENTARABO, statt des von Wiltheim aberlieferten

INTARAHO). Der Name ist noch nicht befriedigend

erklärt (Waltaiug 16). l>er keltische Name

Ollodagut (oder Ollodacus) erscheint hier zum
ersten Male; Waltziug vergleicht passend Bitu-

daga, Bitudaea (auf Tnsehriften in Bordeanx) und

die Matres Olloiotae (vgl. Jahrbücher des Vereins

von Altertnmsfreundea im Rheinland !)2, S. 2r)()fl'.).

Die lusclirift dürfte, wenn die paläograpbischcn

bdicien nieht irOgen, (nach W. and Zangemeister)

noch dem ersten nnrlii liristlicheu .lahrhnndcrt an-

gehören. Ein Versehen S. 21 --ei erwähnt: Der

'Katalog des rhein. Museums vaterländischer Alter-

iSmer bei der UnirersitSi Bonn' ist Ton Hettner

verfafst. — Man jetzt auch die Bemerkungen

von Scimermaua, Wesid. Zeitsehr. XI, S. 2(;o f.

Halle (Saale). M. Ihm.

Ansfl^e ans ZeitsehitRea.

Bevue de l'instruction pnbliqne en Belgiqae.
XXXV 6. (1892.)

S. :!(14. .1. Ili'ltumbe giebt einige Narli-

trilge zu liUclielers Ausgabe der l4noxoXo*vi'tea0te'
C. ni bftlt er fac quod fadendum eit für die tech-

nisrhc Phrase, die ati den Henker bei Vollzioliung der

Todesstrafe geriehtet wurde. Ebenda ist der Clotho

absichtlich der kornischen Wirkung wegen der SQbUier^

schwor meUercule» in den Uund gelegt. Femer werden
die Wendungen bene eanwm im c. Y mid iUti dieo

im c. VI bcsinoclien. — S. .3G.'j -iSl. I'. Thomas
beschreibt genau den Codex Bruxclleusis (Par-

oeMis) Xo. 14 49t ans dem Anfimg des 14. Jahrb.,

Mi'liln ! i'.ililreii'bc Reden (Meeros enfhillt, nnd vcT^

otfeiillit Iii eine Kdllatiun licr beiiieii Abs< lii itten de«

letzten Teils der Keile pro < 'u,'ciiin t)4 bis Scblul's),

die sich in dem Codex linden, auf Grund der 2. OrelU-

sehen Ansgabe (Baiter nnd Hahn, 1854). [Forts.

folut.] — S. ">S'.' - 410 wird ein iiiteressaiittT, auch

auf deutsche \ crhaltaissc eiugehender Vortrag von

J. Keelboff, Dh rojtnnmmtfA de» äudet tiam-
quet abgedmckk

Revue n II ni i ^mat iriue. 1H!il', IV.

S. 413— 4Ü3 setzt K. Babt luu seine Abliandlnug

über die MOnsen der Sati-apeii int Reiche der persi-

schen Arhilnicniik'ii fort. VII. Die Salra|>i(' loiiien.

Zwei Satrai>ennitnizi'ii tiageii die l.eiiemle Hi l^uyuqiji

uml ./ij . . . Diese Namen decken sich mit denen

der eponymen Prytane, welche auf 3lUnzeu vonEphesos
genannt werden. VIII. Die Satrapie Lydien: Tissa-

jihernes, K.vros d. .Tüngere, Tithian>lis, Tiribazos,

Spithriilatcs. IX. Die Satrapie Phrygien oib r Dasky-
Hon: Phamabasos, Orontes. X. Kappadokii-a. Schlufe:

die Satrapen prilgten Münzen nur bei (Ifictfenlieit

kriegerischer IJnternebinungen und zwar meist mit

ihrem Hilde, wie <lie Kopfbedeikung zeigt: der persi-

sche Köllig ist stets mit der Kidaris dargestellt.

Jahrbücher des Vereins von Altertnmsfreon*
den im Rheiulunde. <J3. Heft.

S. 31 — 34. A. Kisa, I'uiide in Köln, berichtet

aber die in einer Slralse von Köln entdeckten Roste
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piiii'« riitii. Mosaikftifsboilcns fiibfjcb. Taf. V) und (mikt

hit. (hulisihrift. - S. 35 -f)3 handelt dfrscll.e ülicr

die antiken Tlionlainpitn im Museum WuIli-af-Uii liart/

ZU Köln. S. 54—65. A. Kurtwftngler» Zwei
BronxPfi im Mmeam zu Spcior, verllllentlicht 1. auf

Taf. VI ciiicn Kt iitaurcnkopf aus ilom Hliosthale, oii!

griechisches Original aus dem Anfang des 3. Jahr-

hunderts V. Chr. von solcher kllnatleriBcheii YoHendnng,
<lufs ihm von allen antiken Dron/en nur der Pankra-

tiastenkopf v«in Olympia ebenbürtig erscheint. Kr
nehiirt in die erste, auf lAsiiii) folgende Terioflc der

hellenistischen Kunst. 2. wird auf Taf. VII die Porträt-

bQsIc eines Kftmcrs aus der cntlen Kaiserzeit l»ek»nnt

gemat'lit. S. (ji; ~5. M.i\ Ilim, l'Un-ht d - n.

publiziert eine römische Murmorgruppc im Wallraf

liehen MuBenm sni KOln, Aeneaa seinen Vater Anchiscs

tniu'eiid. und verfileirbt mit iilinliclii ii T):ii~tr!liin;;cn.

Vurbild war wohl das liildsvcrk in dem iVinpcl des

Mars Ultor in Rom (Oviii Fast. V 563 ff.), — S. 76—
88 beriehtct Julius N'aue ftber einen wostgntischen

Giddfuud aus einem Felscngrabc \nn Mykenil, wohl

dem Grabe < Ines Gotenliiluptlinu der auf einem seiner

liaubzage starb, darunter ein Diadem mit Itunenin-

«ehrift (Gnitt Ki: Guia — K t). — 8.

No. 34. Gräberfunde uu-- nntiu. 35. Gr.ibib ükiniil'T

röroiseher Soldati'ii aus Honn. 3ij. In Kidn wurden

die Fundamente eines Jupitertempels {jefumien, eine

Ära mit der Insehrift I. O. M., die FifO'r eines

sitzenden Jupiter u. a. 37. Kin Krdner Grabstein

eines Veteranen der 20. Legion. 3H. Ucliefti^'ur

einer Frau aus Audcrnach, vielleicht ein Votivdeok-

mal für die Gfltlin IHrona. 39. RSmisch-Cbristlieho

In-rhrift aus Ucniaijen. S. 250 IT Misecllen. 1. Kidn.

Matronenstcinc. 2. Das römisehc Nordthor /u Köln.

3. Rßm. Grabstein aus lionn (Krieger zu Pferde,

Vonatorix Due<inis f., also ein Gallier). G. Aufdeekunit

eines mni. Kastells bei Wcriliauscu am Niederrbeiu.

— 8 292-30(1. Die XXII. Vcrsamniluni^ der Anthro-

pologischen tiesellschaft zu Danzig von 3.-5. August
1891 (Bericht von Scbaaffhansen).

Korrcspoudcnzblatt der Westdeutschen Zeit

sebrift fOr Geschiehte und Kunst Xif, 7— 10.

S. 77 79. Ixiimiseiie l iitule in Hadenweiler, auf

der AUersburg bei F.i>\\ eiler und in Guiiiesweiler.

S. 81. Bericht über di<; Tagung der Ueiciislimes-

kommisiioD zo Pfingsten 1&92. — S. 94. In Speier

wurden mehrere rnmisrbe Grüber anfffciloclrt. Auf
tinrill Gnibnlicf (abjjeb. S. IGI) sieht man einen

Knaben mit seinem lluudc zwischen zwei Säulen,

er adieiut ein Schweifstach oder dnen Geldbeutel

in <b'r Hain! zu halten; auf den ersten Itliik künnte

mau den (iein-nstand lur Handschuhe haltrii: 'digilalia'

emt'Ahnt sehon Varro r. r. I 55. — S. In,. Uci dmi
Dorfe Uurg-Iiirkenfeld wurde ein römischer Dcgräbnis-

platz freigelegt. — Th. von Oricnbergcr leitet di'n

Namen de> Dedikante u in iler Insehritt (*. J, Ith. No.

573, Unncanar v«m ahd. uuatanti 'poUcns' ab, -<>

dafs er also «kraftlM" bedeuten wtirde, vgl. Vnj'iii.

Uiicird u. d',d. Atnunieptae^ Beiwort der Malres auf

der Xanteiier ins< iirifr, C. J. Rh. 219, gclhirt zu uhd.

nifi Schwester, Tocbtor und ist mit der Pra]»osition

ana kompouiert, bedeutet also a. r. a. dvt^ni^ con>

sanguincus. - S. 10!1. TIi. Mommsen weist anf

ili<' Inschrift aus <lcr Kxedra des Herodes in Ulymipia

hin, welche einen bisher unbekannten Statthalter von

Obei^ oder Miedergennanien, M. Appiua Bradaa,

kennen lehrt.

Zeitschrift fUr die österreichischen Uym-
nasien. XI.1I1 12. (Dezember 1892.)
S, 10.57— lOCi;. J. Zabirieisch. Zur niko-

machiselieu Fthik des A ristof ele.s. (S. Woch.
1892 No. 29, 30 S. 813.) Folgende Stellen werden

kritisch bebandelt: 1 164 b 6 ff., 106G a G und a 19—
22, 1166 a S4— b 1, 1168 a 26, llC9b21f., 1170
a s-i 1, 1 17ü b r, 1 17(1 a i;i - b s, 1 173 a 11.—
S. lüüü— 1071. M. Kideriin, Zum IX. Duclic von

Quintilians Institntio oratoria. 8, 12 </ifVN

fiiirr qiioijur t'.^t: 'dahin ireliiirf auch jene Fiijur'.

3, 41 f. ijuue fit fl fh »//(/.r/i." li iuri» . . . . ft i» ixdfin

tent.: 'welche gebildet wini sowohl durch eine Misehum;

von Figuren' ctr. 3, 48 f. uiixla quoqutt id e»i idem

ft tlhn'$im etc.
;
diaile^fn cocant ist vielleicht aus

tl/r TrÄoxi^y vonif entstanden. 4, 14 sind nur die

Worte 'lupmirunt'. ut sii 'multi »uperoruut mereo'
toTfM cinznsetzcn; für das den folgenden Satz an-

M Idii IVriide (jii'is ist {juni' /u Schreiben. 4, 3i)

'fiitl' /ira oritUoiii- iirla re, 4, 46 f. ptieoHiciin, com-

jio^silii.1 e.r ioi,<j>i . , . . vel tiUo tJUO tHOdo. 4, ."»T

f judibiis roHclusio .... polin» qittiin uumerm? ml
rnt oralvrnu nunifrua .... cum in pronae <oinpo-

ntian« düeero nmarrum.

ltoMuimi-V«n«iGln]t pUleL üebrtlln.

Abhandlungen aus dem Gebiete der klassisehen

Altertumv^i-si iisrhaft, Wilhelm reu Cliri.-t /nt:i (Iii. Gc-

burtstufe darKebraelit von seineu bebulern: ßphW. 'i

81 ^3. Kurzer Oericbt Ober die Abhandlungen
von Jjeop >fd < u/in.

Adam, K., De Herodoti rationebisioricn quaestioaes

selectae sive de putjn:« Siiliniiiiiia at^ue l'lalaeensi:

BphW. 3 8. 71-72. Verf. hat das von ihm aufgestellte

Prinzip nicht überall richtig angewendet. UfAm.
Appollonios de HIkmIcs, l,es Argonantiiiuc« .••

par //. de In \'dlf d,- Mnmvnl: Ij .'l S. 50. Kiac

treue und lesbare Übersetzung. Cr.

Angustin, De cateehizandis rmlibus. Ilgg. von

Ad, Wolfhard: LC. 2 S. 36. Kntspricht dem Zweck
der KritgcriscbenSammlnngnnrin beachrtnktem M«l>*>

f. IF-w.
Benseier, G. E., Griechisrh-dentsches 8ehnIwArter*

luieh . . besorL't von G'.ki-/ An'-iiitftfi: Xpli/!- -

S. 2ti f. Die vorgenommene Kürzung des wertvollen

Huehes wird nicht unbedingt gebilligt von A. Steinbeiyt^'

Corpus glossariornni, III. Hermencuiwit»

I'seudodositheana, cd. </'. Goeiz: Her. 3 S. 46-18.

Dil' Glo-sare sind von Wert fOr Kritik Und ErkUnng
der allen Dcukmikicr. P. Ltjay.

Crasins, 0., und Cohn, L., Zur handschriftlichen

(berliefi riinu', Kritik und <,tiiellenkiin(le der Par<^mio-

graplieii. Mit einem Anhange: Die Sprichwörter des

Fusthatiüs, von£ Kwtxi üph W. 8 8. 7S-7C. BaÜnrt

von J. AtUltr.
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von Eck, H., (^luacstioties scenicae Romanae: Rev.

de phiL 16, 4 8. 188 f. WertvoUe, onr wa weiU&nflgc

BearbeHoni; der schwierigen Fragen Uber GanHenm,
Atellana, Exodium. I'h. /-hlixi.

Kvaus, A. J., Syracusau luedalluns: JjLZ. 5 S. 139.

lOttdIangeo aus dem Inhalt nad ei^glnMode Be-

merknngeii. A' UViV.

Gardthauseii, Auguslus und seine Zeit. 1 1.

III: Bult. cri'L 1 S. 5. Wird anerkannt von G.

Got/auj der aar der Gbumkteristik dea Antonius wider»

spricht,

Guhlhardt, P., De advcrbiis ad iii tiDin in augoudam

a riauto usnrpatis: Areh. /. laL Lex. Viü 2 S. 302,

nützlich.

Havel, L., La prosc m<5triquc de Symniaqiic:

GpflA. 1 S. 1-37. Für die verschiedenen von lliivct

zu-^ainniPUgcstolUon Sohlursformcn der Siitzglieder sucht

IVü/i. Aieyer die Grondform, die er im Creticus zu

finden nt&t, and steOt den überganif vom qaanti-

tieroinlcn zum acccntuiorcndcn Safzsohlusse fest.

lieidrich, G., Der Stil des Varro: Aich./. UiL

I.tu. YIII S S. SOS. Erglnimig ni der Schrift Kmm-
bit'L'els.

lieiiicl, J. A., i'bcr die Entstdiung der Kon-

struktionen bei rrpiV: DphW.Z S. »9-90. Der Er-

kUrangaverBncb verdient volle Beachtung. Fr. Stolz

Hofmeister, A., Die Matrikel der üniTwiitlt

Bostock. IL 2. Ost 156S> Ost. 161 1 : Bpk W. 8 8. 90.

Referat von X.
Htklsen, Chr., Das fomm Romanuni: DLZ. 5

8. 141. Romfahrorn zn empfehlen. 0. Rirhier.

JorenaJ, 13 satircs transl. into Engl by A. Ltfper:

(jlowr. VI 10 8. 461. Wild Toa ti, N(MkAip)
gelobt.

Kasse, J., Die Ootteslchre des Irenaens: BphW. 8

S. 76-68. Verf. verdient .\nerkenntin(r, weil er eine

LQcke oosgcmut bat, doch bleiben noch manche Pro-

bleaie noerwihnt. G. Rwtze.
Lattmann>Mfl!lcr, I^t. Grammatik, 6. .\ufl.:

Würlt. Korr. 9/10 S. 387-388. Für Schüler zu

wissenschaftlich, lirolz.

Lexici Segueriani SvwjrwY^ XSl^v^ od. C
Boy$en: OgdA. I 8. 88-46. Eine gute Ornndlage,

Hill die verschiodiiKin rberliefcrungcn zn vrrfn!t;cn

und den sog. Kudem zu kontrollieren. (J. Weiilzrl.

Lutoslawski, 0 logice Platona, Vol. I und II:

Actuf. 1081 S. 62 f. Man wird mit Spiinnunü dorn

Erscheinen des III. Bandes dieser tüchtigen Leistung

entgegensehen dürfen.

Uasner, Karl, Die Sammlung antiker Vasen
nnd Terrakotten im k. k. Ssterreich. Hnseon: LC. S
s. .'').') fi Mit grrifsein Kii-ifs und ausgebreiteter 8ach-

kciiiitnis durchgearbeitet. 7'. iS.

De viri iliuslribus. I.atcin. Lesebuch von Hans
Miill. r: Nphli. 2 S. 30 32. Der allgemeine Plan

verdient alle Anerkennung, die ßehandlung der benutzten

Schriftsteller ist dem Rez., A' ICuliixi. m frei.

Müller, Felix, Zeittafeln zur Gescbiclito der

Mathematik: LC. 2 8. 42. Empfehlenswert —t— r.

Ohler, R., Klassisches Tlildcriiiicli: .Miit. aus iler

hüt. Litt. 1 S. 3. Mit Freude begrUfst von F. JJir«,/,.

Prasek, Medien und das Ilaus des Kyaxarcs:

Bt», de pkU. 16,4 S. 187 f. Unklar. F. Chavannee.

Prcllwitz, Walthcr, Etymologisches Wörterbuch
der griechischea Sprache . . .: LCiS. 48-50. £iae
im ganzen anerkennenswerte Leistung. Cr. M—r.

Ui<l;;i_' way, W., The origin of nietallic currency

and weight-standani : r'Ai««r. VI 10 S. 470-473. Eiii

epoehemachen<les Werk, dessen Theorien über grieeh.

MünztyiKjn aber H' Wroth ablehnt.

Roehrich, M., De Culicis potissimis codi< ibus

recte acstimandis: BphW. 3 S. 78-81. Verf. ist dem
Thema durchaus nicht gewachsen. Konrad Rottbtrjf.

1. 8anders, D., Die heutige griedi. Sprache;

2. Thuinb, A., Die neugriechische Sprache; 3. Ilatzi-

dakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik:
Nphli. 2 S. 98-30. Die Mftngel von 1 sind in der

Spraclic selbst begründet. 2 giebf ein überKichlliches

Gesaiiitiiild. 3 ist den» wisscuschaftlich Lerneudeu
unentbeliiliili. //. Zimmerer.

Schumacher, K., Eine prlnestinische Oiste Im
Mnseam zn Karlsruhe: BjA W. 8 8. 89. Eine etwas

umständliche Arbeit. Ih'iMon.

Seilli&re, UueExcursion ii Ithaque: Aphii 2S.2.''>f

Ein hflbsches Buch, mit Vergnügen zu lesen. Rmi. Men>ie.

Stern, W., Diodor und Tiieoponipos: BphW. 3

S. 72-73. Dufs Theopütni) Diodors llauptquelle war,

ist bis jetzt noch nicht erwiesen. Karl Jacobij.

Stowasaer, M., Das Verbnm Lare: Uer. 3 S. 45 f.

VerdieDstToU durch den Machwels des Uowertes vieleir

gebräachliclior Etymologicen und den Hinweis aaffrische

Wortbildungen int Lateinischen. L.
Taciti Agricola ed. R. F. Davis: Classr.Ylld

S. 461 f. Schulausgabe für Anfänger. J/. FwnrauM.
Taoitus (II.) crkl. vt>n yipperdei^, 5. Aufl. von

.\udrf»eii: Clas^r VI 10 S. 461. //. l'iirtieaitx notiert

die Änderungen der ausgezeicbuetea Ausgabe.

Thnkydides. Jahresbericht von B. KiAler:

Zisch r. f. tl. G;/mn. 12 S. ;i37-409.

Vollbreclit . W., (iriediische Sehulgrauunatik

:

Gt/mtia-nutn "iA Hll . Sehr beachtenswert. Bmidn:
Waldstcin, Ch., Excavations at thc Ucraion of

Argos: aa*«r. VI 10 S. 473 f. .7. F. HarriKon be-

spricht dii^ Ergebnisse der Ausgrabungen.
|
Forts, folgt.]

Weiske, A., Bemerkungeu dem Handwörter-

buch d«r grieob. Sprache begründet von F¥. Pammi
Sph Ii. 2 S. 2 7 f. Eine grobe Zahl wertvdler Beitrige.

./. SiizUr.

Wölfflin, Ed., Der Dichter der Scipionenelcgien:

Arch.f. Uit. Lex. Vlll 2 S. 301 f. Iiüiallsangabe (der

Verfasser ist im Krciao der griechisch gebildeten Dichter

zu suchen, wie aoch der Sarkophag griechische

Arbeit ist).

Zdtutf, A. f.. KQnntttl »tti ({»firii'tvtntal it€i^»

rfji>i]((f^ic n'g fin^vlot', 2lotfoxl(u. ^'ivalay, TlXuiuiva,

^ii'xoi f)yoy xtei fijfioatfiyiiy. Mt^g jf : ^oif ox).T,i

:

Bph W. 3 S. 69-7 1. Viel Spreu, wenig Körner. W 't ck leüt.

Ziel er, G., Beiträge zur Geschichte des lateini-

schen Ablalivus: Areh. f. tat. Ltx. VIIl 2 8. 801.

Gelehrte und ur'l'ii"'<'l'i- Uulersuehung.

Zimmermann, E., De upistulari tempwam usu

Cieeronlano qnaestiones gmmmaticao: BpU 3 8. 81.

Die tl(irsii.'e Arbeit kon)inf nielit (Iber einen aktcn-

mäfsigcn Nachweis des Tbatbestandcs hinaus. Lmlvoig

QwrHU.
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Hitteiling.

AoMltaM des inioription« et b«llai-l«ttr««.

27. Jiimiar.

Geffroy berichtet aus Rom die Entdeckung eiues

Stuckes der ö!>t]iclicn C'clla des kapitolinischen Jupitcr-

tcnii»els; ferner die Auffindung einer Wölfin aus

Bronce in einem firabe in Chiusi, deren Verglcidi

mit der kapitolüiiscben fUr die etiiaskische Herkunft

der lehrteren tpricbt.

Verreiehnis neu embienener Bücher.

Am um II, (}., Rums Ii«»1ilt*'s ScImUvfseu gegi'ii Knde

der Republik. München, Liudauer. 1 5 S. 8. JL 0,50.

Aristotle, Nicomacbeao Ethic». TrMudated witb

BD «mlysis and eritical irotes by C Wgfldtm. Mse-
millan. loo S. 8. Sli. 7,6.

Borsanetti, F., e A Allan, Aftiiiitä «intattidie

titt il ffneo 9 nialiano; studio di filotogfo comparata.

Bologna. 163 S. 16. L. 2.

Cipolla, C, Considerazittni suUc '(ictica' di J»r-

Jaiifg e snlle Inro rclazioni rolla Histuria Gctaruin di

Gollignon, M., Haudbncb der orUMtehtn Ar-

chäologie. Deutsch von J. PHeaenheJm (Illiiilneile

Bibliothek der Kunst- und Kulturgcschicbte. I). Leipiig,

Frieseobahn. 312 S. S. JL^\S^. 4,50.

GorpnB inscriptionam attinmn II (iMenpHotm
uttimf ae{atis iiiae est intor Eurlidis annrnn et Au-

gusti temitüra, cd. U. KoeJiUr), 4. Indiccs, composuit

J. Kirchner. Berlin, Reimer. VII, 93 S. fol. JL 11.

Friedrichs, K., De Iride dea veterum artificnm

niünniacutis illustrata. Diss. Göltingen, (Vandenboeek

u. Ruprecht). 33 S. 8. A 0,80,

Jarges, P., De Salustü bistoriarum reUquüB ca-

pita adeeta. Dvk. Cänbeek (OOttingen, Vandenboeek

n. Ruprecht). 3S S. s. 0,S0.

Lucas, J,, Studia Theognidea. Berlin, Heinrich.

71 8. 6. A
Nordströni, V., Quaestionee Artttottleaf. IL

Helsingfors (Berlin, Weber). 42 8. 8. JL 1,20.

Schneider, J., Die Fundstclh'n rntnifhev Aller-

tümer im Reg. -Bei. Aacben. S. A. Aacbea, Cremer

22 8. 8 mit Karte. A 1,50.

V.rui-.^ I(. .1 ikii,ur: Hr. Fr. Har.lt^r. H«irUn ü. VI, I.ni—IWfcr ia.

ANZEIGEN.

Soebtn ift erft^icnen unb burt^ all« i^udilwnbtuniifn jii bejictjcn:

.. vi Dr. m., (^)ricrf)ifrf)eö «cfebudi mit bciifftficn

iilmii(if'fliidf II für iinttr- uiib (Pbrr-dcrtia. t:tHc, mit Haamt
auf bir nrurn prcuitifc^tn i'r^rtilänt «mgnrbritttt ^duflagt. <\r. 8*. (XH u.

218 6.) Jd '2,20 ; eck in 4^«tnwanb mit Aolbtitel JC> 2^.

R. Oaertners Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Pliilo's 8chriit über die Vorsehung.
Ein Beitrag

mr Geacbiebte der naehariatoleliidieo PbaosopMe.
Von

Sani Wendland.
«riBBS 138 Sritea gr. 8*. 4 Murk. r-lL'

.Soeben erseliien:

Bibliotheci pliilologic&-cIassica

enth. die BibUutbek dos Herr»
Ftaftuor B*its in Str«r»l>urR i. K.

Abt. V. Diuertationen r.ar kla-i-si-

schen Philologie, ca. sUtlO Mm.
Früher rnobtenen:

Abt. I. Autores Umeoi. calTOOXm.
, II, n sLiitiiii, IM. 1 l.'Hi.Vrii.

„ ij l .Zi itM iirilr< ii,S;iiiiiiiel« «-rki!.

« ii\>iijiii;iiik. I.itri'i-.ituru'i'*'

Nnil.lt.'ill ttr. r.l. II'K' Nni.

, IV. (Jii.SL-hiriitr riiT \'<:plk<-r <il'^

.VlUTtUlll!-, St.l:lt.-. J{•J||lr.^-

unil I'rivalalterlUttter. Alte

(ii-titn-nphia. Numismatik,
Iii."!') N'ni,

Uirsii' Katali.>;p sti-lii-ii auf Wutu«ch
^ti* und fruUo sn Pieuatea.

nankftnt a. IL
-JkOfc

sier fllcnkc CMsiuettai

Tirt(fi bi'n

Xcdengemälbcn 3(a|>()aele

fatt Satüni

Poesie
Theologia
Philosopliia

Juötitia
$rci6D«rMi4ninc mit 200 StbUbanaett giotit.

SaffeKe mU VMotwcn 1 Sf. 10 ffi

OebrUder Kieheli,
jott Unter t»fn l'inbcn 70», Krfi- 'Niim iftnliiiffrnfir

ficil «Ott OlfenMmnaiTc

mit rorfcl

ä «6 mi,
o^nc «eocfd

ftifte 2 3Kf.

(3(W ifi riaicin lu ^oben.)

A. Qaertaen Verlag, iL Uejfader, Berlin SVV. Druck von Leonhard Siniiou, B«rliu i>VV.
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WOCHENSCUIUFT

KLASSISCHE PHILOLOGIE
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•tihutdlaBgn
Hl PoRUmUr

HKRAUSaiQIBIN VOV

GEORG ANDRESEN, HANS DRAHEIM

FIIANZ HÄRDER.
«hcteljihtlkh %M

10. Jahrgug; Berlin, 15. MI». 1893. Nt.ll.

r ir>-inh»a, Di« Koltnrgeichicht« in Rnnptdaten (M.
( -. V. Sehnidt) j^i

II. !>• «ufttj, ln*rri|)tinnmi Intinne »i-Iootui'. Vm|. | (IL
Ihm) -aTi

J. r. Wnltxini;, LV|>i|;ra|>bj<> latiue ^W. Lielx-nainl . . S-K

B. von l'lkntn. Ornmtniitilc dar Mlüaeli^ambriaaben
I>iia«bt«. 1. (W. Deeoke) m

I«. Mitttd, MtliaiMlit vad VolkarMlit in du IkitUoli.
FnviaaM d« ito. lUlnrraicliM (a Sehnltliert} IL Sifi

O. 8ehvlili«rt. ]>«rFff«Mlk datBaMrim (A.8ehiMidn) iB7

I,ivi 1. XXI f- (Ifu HohnlBelir. crkl. v.m K Tu. kiiig.
4. AiiH A.l S. limi,ll) ,101

J. Ltt.t^. Ihr .-•«4trrn'i.'liit;<'hi* Ii viiiiuisniilt-hrj-liiii im
I.icli'' ). r l\iim:. iitriiti'Hi (I ). W^t-ifKi'iil'i-lxl 8M

Aiistü'lt: Kli.'uiiM-lies Maneuiii 48, I. — Uyniitiniacbu Zeit>
Ki'lirift I, :i,4. — Knhna Zeitachriil IHi 1. — Bavoo do phi-
h>l..L;i<' IH. 4. — Ben» iataniatiaiiiiile da» FMacicnMMnt
XIIII SM

iUM^wiotu \'trättci>Hu ...... vtn

P. Riobter, Kntgogniuis. O. Oobmieh*», Antwort . 810

Iiie Herren Verfasser V"ii Pf frraiiiiiii ii . I )H.scr1,itiiiiio!i iiml i oislitren ( ielrfreiihfiN^i hrift'-ii wenli'ii jfütiPten.

Kcxensioiisexeiuplare anK-Gaertni rti V'erlagübuclthandluii^, itvrliii .SW., Suhüiicburgcrätr. 'J<i, eiiiiteuilun leu Wullen.

Reeensionen and Anzeigen.

Paul Heiehen, Die KaUur|;esciiichte in Haupt-
dat«a vma AttartoB aof die Oegenwart.

Beriio, H. LOitenOd«-. 189S. S7S %. % JL

Das Buch ist iu T.ilK'IIctifnrm schrieben.

Die Wel^eschichte wird reiclilicli bcriickäichtigt.

Durch fetten oder gesperrten Druck, sowie durch

Unteratreiehing wt dai Wlithtigste harroigehoben.

Kin Naraen- und Sachregister erleichtert den Oe-

brauch. Die ältere Hälft« der Goschichte bis

znm Ende des Mittelalters ist auf 72, die neuere

Zeit auf 164 SeitsB b^wodelt Alle Zweige

lueuschlicluMi Fortschritts imd iiiciischlichcr Kultur

siud 2U berücksichtigen %'cräucht. Die Keiheiifolgc

der Ereignisse ist die chrouologiücho, nicht die

ethnologiMhe. Der Zweck der Tabelle ist wie

der jeder solohcr Tabelle, ileni Nachschiiigeii,

nicht dem Lesen zu dienen. Gleichwohl ist der

Tsst mSgHehflt leshar, nioht bot in trockener

Aufzahlung gehalten. Das Gaoie ist geschickt

ßcmarlit. der 'Jedanke durchaus des Beifalls wert,

der Veräuch der erste iu seiuer Art. Auch der

Unvolbtäudigkeit itt ridi der Tev£ bewnfst, da

eine solche Arbeit eine fiut ong^aabKohe Belesen-

bcit und ein allseitigi-^ \\'i-'-cii vnnni-sctzt. Kura.

die Tabelle ist verständig uud brauchbar augelegt.

Bfattltt fiifr» aidi bOelutena dartbeTf ob niaht

die BnAere Oeeebiehtom avagedehnt berBoksiditigt

sei and besser gesondert in eiBsr scbmaleren Ko-

lonne neben den sigentKeben Kaltordaten anf-

^geatcilt würde.

Für «iiuü /.wolle liearbeituug möchten wir dem
Verf. beeonders die Benulcnng der F. HBUerschen

Zeittafeln zur Geschichte der Math., Phy.s. und

.\str. (L< i|izig ISDi) empfohlen, ;ins dmen er viele

wichtige Dateu nachtragen wird. Trotz seines

Alters ist aneb das Bnck von Polydoms Yergilias

au.s Urbino De rermn iurfittoriins Ul>rl VJIl

(Ijejrden 1558} noch von Wert. Den Verf. au

das ausgezeichnete 'Uuch der Krfiiiduiigeu, Ge-

werbe and Indostrieen* m erinnern, ist gewift

nicht nutig. Einen kleinen Nachtrag n Uefiurn,

möge er auch uns erlauben, der nicht dazn dienen

sollf Lücken ihm voianw^en, sondern sie aaszu-

f&UeB. Zn einer sokben nmfaogreicben Arbeit

Beitrage zu liefern, ist kein grofse.s Kin.>t-tiick,

aber notwendig uud dem Verfasser sicherlicli er-

wflnscht, — J. c. — 155: Erdglobns des Crates

von Ifallos (Strab. 116). — 2. «• +79: Älteste

litterarische Krwähnnng dos Wortes sa^^o (Plin.

XXVllI IUI; vgl. .Mart. XIV 27j, zwar uicht als

Seife, sondern als Haarfärbemittel; doeb ist die

Seife keltische, nicht germanisobe (Heiohen S. 186)

Erfindung (<iruither, Naturw. i. Alt. S. (».{). So

spricht Marc £mp. vom «upo OaUietu (VI 31«

TU 1. XIX 41).— 8. 0. + 79: Älteste Htterarisohe

Erwihnnng des Roggens bei Plinios (XVm 141).
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— -1. c.

—

-2\'><: Älteste lit<<'r;iris(!he Erwähnung; '

der Perrücke bei i'oljbiu» (HI 78, 2), der die

itt^9$ttti T^r^cc des Haanibal ein 09tn*uidi'

arQm^^fuc nennt. V^l. Fr. Nicolai, Über den

Gebraiu li <l. falschen Haare und l'crrüokcn in alt.

u. neueu Zeiten; üerliu lÖUl. (jal'-nnilum heifst

•kleine PetrDeke' (Snet Otto 12). ^'gi. it> ntj-

vipapf Irri^fo Lacian dial. mer. 12, 5. tp/ n.

chftiXuo 5. 3. cf. 11, 4. iffVttxtj ßrti^H't 11. I.

Poll. II 30. X 170. ti^g tftvä»^i ttfiti<^Wf^>'>ii

Lncian Alex. 59. Der antiken Bfihne siad eigent-

licljo Perrücken wobl völlig fremd. — 5. c + 600:

lOi.stos Anftauchen der K ireh e n 1 ock eu unter

Papst Sabiuiauus (f GUf)) Vgl. Poljdorus Verg.

p. 46. 419. Bilfinger, Die antiken Stnndenaugabeu

1888, p. ()2. 68. Das klassische Rom Innnt da^^

AnsMa^f-n der Tageszeiten mit der ttila. w u-^ wohl

in den stürmischen Zeiten der Völkerwaudcrung

abkam. Sonst kannten die Alten woU Klingeln

und Schellen {tiHtiuuabida «u^M$). Man oitiert:

n) n. Maij^tis tlhtiiiii'ifiiJ;.^. Ainstel. 1(544. Kl'.tO.

Nen ediert von i\. l.azzaiiiii 1S.'>8. b) Otte,

Glockenkunde, Leipzig l.S.'>8. Vgl. Bosch, Bau-

stile II 17. — 6. c. +550 Erfindung des grie-

clii-ielieii Feuers iiml i-rster Versuch enropäi-

sclier ."Sei de uz 11 eilt unter Justiniau (;V27— 5üj).

— 7. S. i)b: Hecht wenig sind die Uhren bedacht

Verden; aafser Frisonins' Sonnenabr ('1-1548) int

nichts erw.ähnt. Homer kennt noch keine I hr:

seine Tageseinteilung ist noch recht dürftig; er

bezeichnet z. B. Tageszeiten nach Mahlzeiten

(^^$tt$'^fff6t , do^op), mlhraid whr Mahhstiten

nach Ta^jeszeireii btiiemien (Frülistink. Mitta^f-

es.sen, Abemllirol). Die älteste Form der l'hren,

wenn mau das Uhren nennen will, ist die der

»ItiftvSQtt, eines Wassenucssers, den die Assyrier

schon vor <)(>( hatten. Die üUe-te Erwriliiiniig

dersflUeii Hndet sich bei .Aristtiphaues (Av. Uiltö.

Vesp. i);J. .s.')7 f. Acharn. <>ü.i). Sie war auch

noch bei den (tömero in Gebranob, wie Cäsar

lehrt (B. g. V i;i, 4 rfilin <:r initta iin'ii.-ii>i'), wohl

in der verbenserten Foi ni iles KteHil>ins (< — HO)-

Die erste .Spur einer Sonnenuhr in Europa ist

der ftuÄfmv des Auaximander (c. — 5801, der ibn

aber sicherlich dem Orient verdankt. Berühmt

ist das ijitxixXioi' des Borosos (c. — "27*>). berühnit

daä von t'atiua schlechtweg nach llum ver.'ietxto

Aorologiuui (o. — 263). Docb sind wirkliche

Sounenuhieii schon alter. I>er er.ite, der uo'( in

dem Sinne 'Stumle' ^ebianeht, ist Ari>t<»tel<.N

(c. ~ 32ü) in der ueucutdeckteu Schrift (Pol.

Atii. SO). Rädernhren sind im Altertum noch

nicht bekannt, wohl aber Schlaguhren. Auch

' die Araber kannten letztere; mau denke au das

Geschenk des Harun Al-Uaschid (c. +800) an

Karl den Grofsen. Ob die Sarazenen auch die

Rädern h reu erfanden (Saladin schenkte an

IViedrieli II. eine soU^lie), ist zweifelhaft. Die

erste bekannte Turmuhr ist die anf dem Par-

lamentshaiMe von Paris (1364). deren Schlag das

Morden der Bnrtholomünsnacht einleitete; doeb

«o!I sclion lll'O in den If epein der Cistercienser

befohieu sein, dals zur Frühmesse die Uhr schlage

nnd wecke, womit wohl eine ^irmuhr gnneint

ist. Die ältesten Taschennbren sind die 'N&m>

berger Eier' des Peter Hele oder Heulein (um

K'>10). GewioUtsahreo, also Uhren zum Auf-

ziehen, kennt ichon Titmy, der sie beechreibt

(ed. y. Roee p. 239) nnd horofopium tmaphorieuiu

beiieimr. IMr oft gelesene Behauptun;^, dal's ilie

Alten Sauduhren hatten, ist falsch; wir kenueu

keine Stelle, die es beweist. Die älteste Sanduhr,

die uns bekannt ist, stammt ans dem 13. Jahrh.

(Bneh d. Erfind. VT •2(;S). nafiir liat das Stunden-

glas' noch lauge geherrscht, nachdem die Taschen-

uhr erfunden war. Es findet sich noch heut anf

Abbildnogen des Todes (TotentiuM seit 1312),

auf Scbiffi-n beim Logwerfen. anf Kanzeln znr

Bestimmung der Länge von Preiiigten, in der

Küche beim Eierkocbeo. Schillers Sätze 'Gleich-

wie der Saud des Stradwiglases riont' (Bnmt v.

M. I 7. 7tj) nnd 'Da rann kein Sand, nnd keine

Glocke sehlug' (Piccol. HI 3, <!8) haben echt^'s

Kolorit. — 8. +120: erste eigene Beobachtuog

des Ptolemaens, den Heichen gar nicht nennt,

obgleich sein .\lmuge8t 14 Jahrhunderte lang die

Astronomie beherrschte. — y. Viillig vermissen

wir den Rundbogen und den Spitzbogen.

Jener ist als eine Konstruktion ans keilfSnnigen

Steinen ein«' Erfindung der Etrusker nnd durch

die Börner verbreitet. Diesen aber kannten mo-

delliert, nicht konstruiert, schon die Orieatalen

und Griechen in der Torhellentschen Zeit; z. R
in den Mauergangen von Mycenae, am Thore von

Thorioos, in <len .'/oAoi von Hellas. Konstruiert

haben ihn zuerst die .\raber (Moschee des Ihn

Tulun in Kairo 879) nnd die Franzosen unter Abt

Suger (St. Denis lUQ). — 10. Die Erdmessnn*
gen sind nur zum Teil angegeben (Eratosthenes.

Posidunios). Es fehlt z. Ii. die des Marinas

(c. + 50), des Ptolemaens (o. + 185), die des

-VI-Maiiinn (S'.'7) in Mesopotamien. — II. Di''

.\Ufii kannten den SutTraii als Farbe. Duft, (ie-

würz, aber sie kuliivierten ihn uicht. Erst die

Araber brachten die Saffrankaltnr nach Europa

(827 Eroberung von Sisilimi). — 12. Seit wann
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giebt es WusserklosottsV V^l »tllu Jniniliaiica

(Varr. r. r. t \'.\. 4). »fUn pertum (Cat. a. c. 157, 11),

4fUa (Mure. Emp. 30, 13. 31, ti); mit ligtiHin ad-

hoirtnte tp&ngia (Sen. «pp. 70, 20. Mari XII 48, 7);

liisitiiu.t (cena Trim. (p. 41. 47); hlnai'oy (vgl.

i.aaat'OffÖQOi;), — 13. iSeit wunn Korsetts? Die

Alten kannten wohl nur ein Braatband (atfi6q$ov)

:

Non terfü tiropkio laetmUt tdneta papvUa» Catnll

(54, (^'>. Muh citiert strophio accurate praev'ineta

aus Cic. fr. uud Jascia pectorulin aus Hier. ej».

•22, G. Vulg. Jes! 3, 24. Jerem. 2, 32. — 14.

Hatken die Altes FeDeiereebeibeo? Dal's

j'nit*lrite hei den Römern offene Löcher sind, ist

bekannt. Colomelia (r. r. I G) schreibt für die

KonibOdea vor: modieit fentti^ii» aquilonibu» in-

Mfirmlur (ef. VaiTO I 57, 2). Varro Yerlaagt ffir

den Höhnerstall fenettru' e viiiiiniitt» farlof r nif

(in 'J, 6). Der Wind soll durch die ffinfhae

blaseu (^perßari Varr. 1 13( 6). Man kauu per

/euettras einiteigeii (PHn. epp. VII 27, 13). Den

puUntibus (Cels. de med. TT! 19) oder aperlin ü-

nesirü (Plin. epp. II 17, \\). -II) «t«heu wohl

daittae (IX 3r>, 2) gegenüber; ul»er sie sind <ith-

perlat! (VII 21, 2), z. II. mit roten Vorhängen

{punicauae feneslrae Varr. III 7. 3) oder biil/crnen

Laden (Blümner T. T. II 323 f.j oder Marieuglus

(III 66. IT 402). Der rSmischen Karaerzeit aber

schreiben Marqnardt Qud Hliiinncr (IV 4(t2) die

Erfindniiff cler Fensterscheiben zn. Frindlünder

dagegen (ceua Triin. p. 22) spricht von dur *iini

1330 in Fhmkreicli gemachten Erfindung des

weifMIl, durchsichtigen (ilii>cs' nnd seiner Be-

nutzung zn Fenstern. Für das .lahr v. -f- .'iMfi

nennt F. Dahn (Urgesch. der genn. u. runian.

VSlker III 823) die ^Glaaseheiben damab noeh sehr

selten*. — Iii. Wann kommt das Taschentuch

anfV Vl'1. diese Wocbenschr. 1S;)2, No 4G. IX

12Üj. \Vie vielseitig ist es! Homerische Heldeu

troeknen die Thranen am Zipfel des Mantels.

Ancb Bnripides' Zeit macht's nicht anders. Die

Römer nennen ihr cntsjtrerliendes Tneli .•ouhn iuin.

Die Septnagiuta nehmen das Wort uul'. Tritiial-

ehioB Portnnatat die wie eine Kellnerin hin nnd

ber liaft, tligt ihr »utlanum am Hills nnd wischt

daran wie an der Serviette die Hiiuile. Wir

trocknen daran den .Sciiwoils, unsere Maurer tragen

darin die Werkaenge oder das FrShstSek, in den

Händen der Braut wird es wie ein Uniformst ück

zur Dekoration. — !(!. Sin<l die Haiid-iiliulie

eine Eründung des UittcrtumsV Die x^i^id»; des

Laertea (Od. XXIV 280) sind etwas anderes. Die

JigitabuU (Ggstss. digUi nudi) des Varro (r. r. I

55i 1) bekleiden nur die Finger. — 17. Seit wann

giebt es GabelnV Der griechischen Welt sind

sie fremd. Wo man. wie im Homer, keine Saucen,

keinen Krei, kein Gemüse kennt, sind sie auch

nicht nStig. Wie aber war's bei den RSmem? —
IH. Die Homer pflegen den Plural oiiliirnanila zu

gebrauchen. Gleich den Griechen kennen sie nur

das Doppeiatener an den beiden Heekborden. Ist

es wahr« daA das Heokstener erst im XIIL Jabr-

hnndert anftancht, wie Fachleute bdumptenf Vgl.

L. .\ronhol<l. Scliiffstypen 1S!>I.

Was wir erwähnten, bat Beziehaug zum Alter-

tum. Aber aneh sonst Termissen wir manehes,

z. R. den ültesten Holzschnitt (1423), die Kultur

des Rapses, die Frfinilun^ der Kacb i- 1 öfr n

,

die Einführung der W i n d m ii h 1 e n , die \'erbrei-

tung der Ölmalerei (vgl. Lessing), das Prüto-

rianische Mefstischchon (LOSO; Priitorins war
Prof. in .-Mtorf b.i Nürnberg), den (" i c Ii ori e

n

(Laube, Eriiniernngen I 10 f.) als Folge der Kon-
tinentidsperre, die attagA-ptiseben nnd fransSrischen

Gobelins (Ibischuu, Webereien der Vorzeit;

Verl). (1. Herl. (J.'s. f. Antlimp. ISS!), S. •.>-_'7 f.\

Wülilers küuslUche Herstellung de^ Uurustoffs

(1K2H), die leisten Hezenrerbrennungen, den

ersten englischen Kanal (1755; A. BrOdcner,

Peter d. Gr. 526) nnd anderes.

Endlich Ideteu wir einige kleine Korrekturen.

a) — UDO schreibe juuische statt römische.

b) Homers (jSesSnga him 950' ist reebt unbestimmt.

Ea scheint, als reii In-n die ältesten Teile bi.s IKK)

zurück, die jün'^fstcn l>is Tjn vnrwiirts. <• ) llesiod

ist '650, also woiil iUO .lahre zu iVüh augesetzt,

d) — 5U4 'finle* statt «Bob*, e) — 469 'Pndikos*

sUtt 'Ph>dikkoB\ *der' Partheuun statt 'das*,

f^' — :{30 Hauptwerk des Protogenes: 'der .Stadt-

ilerus .]al}-sos mit dem Hund und dem ausruhenden

Satyr*. Das sind xwm Werke: 1. Jalysoe und

Hund, 2. <röii'(Wv uvttnavöfif-yoq. Vgl. Overb. nk,

Sclirift(iuellen No. 1;KI7— lUiG. g) - :i2ä t. lilt

das sprich wörtliche ultima Jliult. h) — 4Ü fehlt

die Beseiehnnng Awnu» tmftuioM*. i) S. 38 ist

1719, S. 13!» aber 173(; als er.st<-s Ausgrabnngs-

jahr von Hercnlaneum angegeben, k) c. 1100

erstes europäisches Lumpenpapier; die ^erste

Papierfabrik in BngUmd' 1588 (8. 106) sieht sehr

verlassen aus. I) 15i'.') fehlt Luthers Ibirat.

ni) l(;.').j Taucherglocke; soll heitsen IBtiä. .Vnch

fehlen die Daten 15.3b und 1588, sowie des Aristo-

teles' Notti. n) 1885 Jnnghobn in Java. Fdilt:

Knltur der Chinarinde.

Berlin. Max C. P. Sebmidt
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Amuiniis Dessau, Inscriptiones Latinae te-

Icrtac. Vol. I. Beroliiii a|ind WeidnaJMU» 1898.

gr. 8. 580 S. 16 JC

Du Werk kommt einem Vingnt gehegten Be-

dOrftiu entgegen, es ist bestimmt, die loaehriftea-

sarainlnnijrti von Orelli mul Wilmunns 7m crx-tzeii.

Die ersteru ist trotz des von Heaxeu hiuzugenigii-n

dritten Bandes yeraltet, die von Wilmanm (1873

erschienene) halt sich iu zu eu;;t>ii • ireosen. Deseaa

stand ein n-icheres Materiul /iir \'prfii<xnnjr niid,

waa wichtiger iüt, ein gewichtete» nud kritisch

bearbeitetee Material; denn das grorse dnrch

Mumranen ins Leben gorafene Inschriftenwork geht

ja ji't/i Hi'iiicr Ynlk-ndung entgegen. Aus der

Vorrede sehen wir, dals ein neuer delectus iu-

aeriptiomim längst gc|>l)int nnd von beinfener Seite

TOfbereitet war; Dessau hat das von Henzeii /.n-

samnieugehruchte Mnt«rial beniit/eii können, liat

ich aber, was die Auswahl und Auorduuug der

Insdiriften anlangt, v^lig freie ^nd geirobrt,

aelbitrerstäudiich ist auch die adnotatio zu den

luschrifteu Dessiius Arbeit. Das Werk ist auf

3 Bände berechuet, die beiden ersten sollen eine

Aoswahl der bemerkemverteeten Inaehriften brin-

gen, der dritte ainfOhrliehe Register. Eine solche

Aiiswahl läfst sieh uaeh verscliiedenen (Jeslelit^-

punkteii treil'eii, De^iutu hält »ich im wesentlichen

an historisch-antiquarische, herfieksicbtjgt aber

auch Insefariften, die wo spraehlJches latwesae

bieten. Kine sphr zweekmiirsige Neuernng besteht

darin, dal's die Ins<'liriftentext«> nicht iu K':i}nt)il-

Bohrift wiedcrgegebeu worden, dadurch ist Baum
gewonnen worden. Die Interpunktion iit rinn-

gemäfs dnrehgcfuhrt, die .\pices sind beigefugt,

mit Hecht; hätten nicht auch die i loinjai- mar-

kiert werden können? Was den Begisterbund

anlanget, M sagt D. in der Vorrede, als Norm
würden ihm die Register des (' I L dienen. Viel-

leicht oiitsehlielitt er ^ich aber doch zu einigen

Abweichnugen von dieser Norm, wenigstens im

grammatischen Index.

D* r vorliegende erste Band umfafst nahezu

lii^cluiften (<lie "iltändi'^e Sanitnhnig von

WiUuauus euthült nur 2ääJ Nunuueni), di>; sich

unter 10 Rubriken verteilen: I. Monnmenta histo-

riea Uberae rat pnblicae (n. 1 (;9); II. Titnli

itufteratornin ib)iuu^i|ni- itnperatori.te (ii. 7n S.SÜ.

darunter »Stücke uuä den Arvulakten; die hiäclirifteii

reichen Ins in das 7. Jahrhundert); III. Tituli

reguni « t i'rineipuni nationuni extenirum (n. 8 10 -

Sf'il ; IV. Tituli virornni et mulieruin nnlinis

Bcuaturii (u. .S(i"J

—

V.Wl^ die datierten reichen bis

in« 6. Jahrhundert); V. Titnli rirorum dignibitis

equestriaCn. 1313—1472); TL Titnli proeuratoram

et miniatrorum domns Angnstac condicionis liber-

tinae et servills ( n. 1173— IKTi!): VIT. Titiili appM-

ritorum et servorum publicorum (u. 1877— lU7öj;

Vni. Titnli ins eivitatis iUnitraates (n. 1976—
IX. Tituli militares, das umfangreicbtite

Kapitel m. 1 itSf!— iOl 4), an der Spitze stehen die

Milititrdiplume; X. Tituli virurum iu litteris cia-

rorau (q. 2915—2956).

Der Druck ist im uligemeinen korrekt, Vei^

Heben wie S. .'» (vorletzte Zeile) a<]uoltoi (ffir

tiquolioil), 8. 6, II. 26 Borylienitu, S. 13, u. 'i6

Staair. und inetüatiM (in der adnotatio) sind selten.

Leichter hätte rieh «in« g^wiase lakonäequenz in

der Latinisiennifi von Antorennameu und Büclier-

uud Zeitsclirtt'teutitelu vermeiden laüseu. Warum
(in derselben Inaehrift) Kuekt neben RiUeMnu,

Grotten'! neben (irotffendiu.t n. s. \v. (z. B. n. 3l,

warum bald mni. rhfit., bidd h'/nin. Jaln ft. uod

Ahuliclies'i:' Im Kegisterband wird hoffentlich ein

Quellen- nnd Antoreuveneichnis (mit Erklärung

der gebrauchten Abkürzungen) nicht fehlen. Am ii

sonst zeigen sieb iu der adnotjitio mancherlei

Suhwankungeu iu der iSchreibart, die wohl z. T.

als Druckfehler anfeufessen and (s. B. n. 30 M>
tlirmitttes neben Millm'J., n. 46 Mejiiiulla neben

.U.» fui, n JIM I neben \'ol>-iii{i-'\. l'iorh

daa üiud Kleiuigkviteu, die den Wert des Buches

nieht weeentlieh boenitifichtigen kSnnen. Saeh-

lich wäre auch mandierlei zu erinnerii, doch ver-

bietet der Raum, ausfiihrlicli darauf einzugehen.

Nur einiges sei herausgegrÜfen. Bei u. 1 (Scipionen-

inschrift) ermirst man einen Hinweis auf die Ton
( 'hoiodiiiak gemachte Entdeckung, dalfs nicht

AI{iK)V('IT. sondern ABDOVCslT auf d.m ^fWn

atch» (Uevuo de phil. Kevue des revnes Xili,

1» 384, 42, vgl. Wmmin, ReT. de phil. XIV, p. 122).

Im SC de Bacchanalibus n. IS hätte das doppelte

ioiisl.«,),) im Text stehen bleiben, die Kimj.ktiir

iotivisfl unter dun Text verwiesen wenten solleu;

fiberimupt wire es rielleicht ratsamer gewesen,

die Insehrifteutexte mit allen Fehlern (oder an-

gtddichen Feldern) al)zndrucken. \'erbesseriiiit;'

n

aber uud Konjekturen als .\umerkuugen zu geben.

Zu n. 2536 (dt^f l'a>nl,iver. Cuai) bemerkt der

Verf. 'ifo/i intrlliiiiitir . Die G5ttui helfet Vo^O'

Vi reuf fix unil ist mehrfach be.sprochen worden

(vgl. Siebs in Züchers Zeit'tehr. f. deutsdie Phiiol.

XXIV, p. 460. Grienberger, Keitschr. f. deutsch.

Altert. XXXVI, ji. 314); zu Terweisen war auf

Hrninbacli, In-er. rheu. lOl; Fidda, Rhein. Juhrh.

Gl, p. 6;i ff., Tuf. IV. Ebeusuweuig wird der

Khilologe einTcrstanden sein mit der Bemerkung
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m n. 2i)07 (quae etl ad lapidem citandum forum
ectoaiae l7i(p£iBf Traimae): *haee non intflUigmUn-;

Monaumm eomnü culpa quadratarii nomvüa
otiii.«!'» rufr. .f-rU'i (hhuLisf ad lajj'ulein caedendam
ad excitiiudum forum'. Dalk der ül)erHeferte Text

sehr gut zu ventoheD üt, hat Bücheler im Korre-

spoBdensblatt d. WMtd. Zeitmhr. V, p. 106 f. nr
Genüge betont.

Hoffeutlich lassen der und 3. Band des

verdienstlichen Werkes nicht zu lauge auf sich

wartM.

Halle (Saale). M. Ihm.

I. L. Waltiiaf , L'ipigrapbie latine et los vor-

pontions proftssionDellM de Tenipire romain. (I.«'i;on

d'ouvi ttiin ilu eoun d'6pigra]>hie latino ])rofoss(^

i l'uuivcrsite de pendant l'aan^ acad^ioic|ue

(1891 -9S). GMd 189S. S. 92.

Die vorliegende Sehrift enthält einen Yortrag,

den W. zur Einfiilining in das Studium der latei-

nischen Kpigraphik an der ('nivrTsität ijüttich

gehalten hat. Nach einigen eiuleiteuden Bemer-

kungen Ober die EntwieUnng dieeee jüDg>iten

Zweiges der klassischen Altertumswisü^enschaft und

dem Ausdruck der ricnn^thuuiig daröher, dals in

dem Lande, welches sich rühmen darf, im IG. .hilir-

hnndert die gelehrteeten nnd gefeiertsten Epigra-

j)hiker zu Lehrern gehabt zu haben, neuerdings

(18i>0) .uioh amtlich diese Disciplin als rnterrichts-

gegeusüiud an den Universitäten eingeführt ist,

giebt W. eine kune Übersieht 9ber die Arten

der Inschriften und deren Be<lcutung für die

Kenntnis des Altertums überhaupt. Vm diesen

Nutzen des epigruphiscben ätudiuma an einem

Beispiel m «igen, geht W. naher ein anf das

rSnüsehe Yereinawesen, zu dessen Erforschung W.
selbst durch eine Reihe von Arbeiten beigetragen

hat, und fQhit iu groliien Zügen au.<i, wie wir fast

nnr den Insehriften die genauere Kenntnis vom
Wesen und Um&ng der Vereine unter den Gcwerb-

treihenden und kleinen Leuten verdanken. Soweit

(lies auf 20 Seiten möglich ist, giebt der Iddiafr

geschriebene, Ton einer schSnen Begeistern [j<r tiir

die Studien des Verfassers getragene ÄulMutz ein

dentliclies Bild von die-iti Verhältnissen; Zweck

und Veranlassung desselben lassen es begreiflich

ersdieinen, dafs eine weitere FOrdening nnd
Klärung der auf das Vereinswesen bezuglichen

str< iri<rf ri Fragen nicht beabsichtigt werden konnte.

Bemerken will ich, dola die Behauptung (S. 20),

Franeo seien von der Mitgliedschaft in Sterbe-

knssen ausgeschlossen geweemif nicht zntre£Feud

ist, wie ieh an anderer Stelle geieigt habe; dafs

W. den Begrübni-svereincn den vielfach angenoni-

nieneu Charakter als Genossenschaften zu gegen-

seitiger UnterstQtrang anoh in anderen Besiehnngen

abspricht, eine Frage, über welche aber die Akten

noch nicht geschlossen .sind, und dafs die Aus-

legung der Insclirift CLL VlU 14(>83 als de«

Statuts einer Sterbekaese in Simitäiu naoh den

Krörtcrnugen von Job. Schmidt im Rhein. Mus.

18!)0, S. f)!»!» fr. nicht mehr zu Hecht l»esteht.

Es sollte uns treuen, wenn wir bald Arbeiten

ans W.*s epigraphischer Sehale, die nach eeber

Aussage zunSchst das Instttnt der Angnsialen be-

handelt, begegnen.

Jona. W. LiebenUL

Rob. von Planta, Grammatik der oskisch-um-
briscben Dialekte. 1. Band: Einleitung und
LMUehre. Krabbarg, Trabaer. 1899. 600 8.

8. 15

Die ersten 324 S. dieses Bandes erschienen

schon etwas früher als Liangunil-Dissertation an

der Universität ZQrich, von ächweizer-äidler
genehmigt. Der Verf. denkt aneh noch im Laufe

dieses Jahres den zweiten nnd dritten Band
folgen zu lassen, entbaltend die Starambildungs-

und Flexionslehre, die Syntax, einen Anhang mit

Bemerkungen zu einseinen Inschriften nnd Stellen

von luschrifteM, eine vollständige Sannninng der

Inschriften, ein (iugleich als tJlossar dienendes)

\V ortverzeichui!-, Nachtriige and Berichtigungen,

femer das Vorwort cum ganzen Werke nebst

einem au>fiihrlicheu Litteraturverzeichnis. Er hat

also bereits das gesamte Material verarbeitet und

sclireibt aus vollständiger Beherrschung demselben

heraus. Ebenso aber hat er aneh die ttbrigen

zunächst verwandten italischen Dialekte der Yolsker

und Sabellcr, in dem weiteren von mir vorge-

acblageuen und von ilim adoptierten f^iune, als

Zwischendialekte vollständig herangezogen nnd

benutzt sie iu gesehtokter Weise.

In der Kinleittmg wird untor anderem das

Verhältnis des Üakisch-Umbrischen zum Lateini-

schen knrs skiiriert nnd dann die Zusammen-
fassung beider Dialekte damit begründet, dafil

ihre Uuterscliiede voneinander im Verhältnis zu

ihren gemeinsamen Merkmalen gegenüber dem
Lateinischen unbedeutend seien. Sie bemhen anm
grofsten Teile anf sekundären Lantroj^ngen im
rinlirischen, welche allerdings dieser Sprache ein

recht abweichendes äulseres Aussehen gelwn; nur

in wenigen Punkten ist die jüngere Lautstufe auf

Seite des Oekisohen. IMe *Zwiaahendialekte*

sehließen sieh fest immmr entweder dem Oeki-
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sehen oder (Ictii Uinbrisoheu au, doch fehlt es

ihueu nicht au Eigtintumlichkeiten, die sicher

weit gröber ielteinen wBrden, wenn wir mehr

von ihnen hiitten.

Erschwert wird eine ühorsichtliohe Darstelhing

der Lautlehre eianial durch die doppelte Forin

de« Umbriaehen in der alteren einheimiaehen und

der spütercn lati iiiisrhen Niederschrift, imdcr-eits

durch die dreifache \Viedergal)e oskischer Sprach-

stücke in oskischer, lateinischer und grieohisoher

Schrift, worai noch kommt, dafs das Oskiiche,

namentlich iu Kapnu \nu\ Baniia, verschiedene

dialektische Eigentümlichkeiten zeigt uud eine

Reibe Deukniäler in oskischem Alphabet deu

Stempel der nfiehtigkttt tragen. Dagegen bietet

diese ni;innigfalt;>j;f! l"'ixiprnng fiir die wissciiscliaft-

liclie Feststellung der Laatwertc nicht geringe

Vorteile, wozu noch eine Anzahl latinisierter und

glasierter Namen und Glossen kommen. Der

Verf. hat diese Vorteile denn auoli nach Kräften

benutzt. Nach Erörterung der .Schritt uud Urtiiu-

graphie bebandelt er erst die Vokale an sieh,

dann ihre Affoktionen, und elienso die Konso-

nannten: an die LifpiidiMi uml Nasale sch Heist sich

die Betrachtung dires Houautcu Gebrauchs, wobei

wenigstens r, I und n aneh im Oskiseh-Umbrnehen

naohgewieseu werden. Et» folgen die Tenncs und

Mediä der drei (.irn|ipen der Mutii, wul^ei heson-

ders die umbri^tcheu Umgeätaltuugeu de» d auf-

fällig sind; dann die tönenden AapiratS in ihrer

6chw,"i('liui)<r ZU Spiranten (f, h) nod Medien,

währeiiil ili(> si-lti-noii Teniies aspiratae in ihrer

verschiedcnarügeu Liufurmuug wcseutlicli unklar

bleiben. Einen Hauptabschnitt bilden dann wieder

s nnd z, ersteres mit seineu vielen Verbindungen;

dam koiniiit iler weit vorgcM'hritteue uinbrisclie

Uhotaciüiuus, der im Uäki.scheu uoch ganaiich fehlt,

aber nieht ohne Einflnfs anh fjateinische gewesen

KU .>i< iii scheint. Getrennt werden dann wieder

dir .Vß'ektiniien di-r Konsniiaiiteii In liaiulelt, in

5 Abächnitteu: Mouillierung, V erdup])eluug, \'ei--

einfachnng, Erweichung der Tennes nnd Verhärtung

derMciiiä, ein Kapitel, bei dem das Umbrische noch

eine .\n/ahl Schwieri^kcifcn bietet. Mit ^^olilufs

erörtert den Auülaut der \ okale wie Konsuuauteu,

die Betonung mit der Enklisis und Proklisie, end-

lich die Sili>eiia^>iinilati(H), fiir die C8 freilich an

sicheren Meispieleii iVlilt. Die Hetonungsfmgc

bleibt ungelöst; wenn auch für die vorhistorische

Zeit die sogenannte ältere lateinische Betonung,

welt lif die erste Wortsilbe betont.- . : ), wahrselicin-

li<'h L;<'fiinden wird, so ^iiid dncli mir seliwaclie

Anzeicheu vorhanden, dalii iu deu erhulteueu

Denkmälern beider Sprachen das DreisUbengesetz

des Lateinischen geherrsuht hat. Vielleicht bringen

die rOekst&ndigen Bftnde weitere Aufklarang.

Mülhausen i/B. W. Deeeke.

Ludwig^ Mitteil, id iilisrccht und Volksrccbt
in <li-n ustlirlien Provinzen des römischen
Kaisorreiclis. tll.i

Der zweite Hauptteil behandelt 'die Rezep-
tion des römisehen Rechts in der orien-

talischen Reichshälfte*. Die Qmndlage der

Untersuchnng tdetct das Kapitel: I-okalcs Ifecht

und lokale Kecbtshandhabung in den tStiidten der

östlichen Retchslander bis auf die Constitutio

Atttonina. Mitteis folgt hier im weeentUeheo
Motnin.xiMi (St. R. Bd. IIIv ist aber in manchem
durchuus selbststüudig. >5o hat er z. Ii. das Ver-

dienst, das Vcfbandeaiein selbständiger niederer

Lokalgerichto für die idmischen Provinaialstftdte

zuerst liestiinmt ervv"('-< !i /.n haben (S. Dl — 1)4).

Hcclit mtsclbaft, uamcutlich wegen der Termino-

logie, ist die doreb Philostr. rit. soph. p. 541

init. (= I *25, 21 Westerm.) für Smyma bezeugte

Kiagefonn itnot (Miticis S. iUi, Anm. (>). I>ir

griechische Sprachgebrauch lälst m. E. bei den

Worten fg^ft^y irtayriXla» bloTs die Dentong zu,

dals gegen denjeiilj,'eii. der das Darlehen nicht

zurückl>czahlt OTTodtdovc) Klage cinpi'ri'icht

(tot'v linovi ifiattv) und durchgefUlirt wird, auch

wenn der Beklagte nicht Tor Gerieht erseheint.

D.is iinfserst intcrcsaante Kapitel zeigt in gläu-

zend< r Weise, wie zäli sicli tlas griechische Hecht,

uanieutlicli das l'ersoualrecbt, erhielt l>is auf die

keine Nationalität achtende Verordnung des Oa>

racalla, von der Mitteis S. HO mit vollem Recht

sagt: 'kaum jemals ist eine Reform mit so

brutaler Gedankenlosigkeit ins Werk gesetzt

worden.*

Auf einem teilweise etwas un.si<hfren Hoiien

bewegt sich die I nttrsuchung im 4. Kajtitel:

'Entwicklung des lieichsreehts' (S. III—142), wo-

bei es sieh natürlich blofs nm eine Skiniernng

der wesentlichsten Züge handeln kann. Die vom
Verf. neu eingeführten termiiii 'Ueiclisverkchrs-

recht' uud 'Ueicbsprivatrecht' bezeichnen recht

deotlieh, was sie beiseiduien sollen; jedooh trägt

es fiir den w«nger Eingeweihten nicht gerade zur

Khirheit bei, wenn fast jeder Autor auf diesem

Gebiet der l{echtsge.scbicbte wieder seine besondere

Terminologie einführt, so dars der eine das ins

gentium als Volksreiht, eiu anderer als Lanil-

recht, ein dritter als Ueichsverkehrsrecht be-

^ zeichnet.
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Die Fragen , welche MittaU im 5. Kapitel:

r5iiii8«he Borger in den ProTinsen (8. 143

—

158) behandelt, haben hat gleichzeitig eine zum
Teil einizelipridcre, «las ganze röinischt' Uechts-

gebiet uintu»suudc Hebaudlnng erfahren auf Ver-

anlflBsnng too 0. Htraehfbld dareh Emst Koroe»

niMo, De civibns Komanis in proviuciis iinperii

consistentilms (Berol 1H91) und auf Vcranliissnuf;

von U. V. VVUamowttz durch Ad. iScbulteD, De
eonrentibus emmn Bomanonim siv« de rebus

pnblicüi civium Romiinornm raediis inter munici-

pitiin ft collei^ium (Herol. I8!t"2). Ein wesentliclier

fehler in der Darstellung des conventu» civium

Romattorum bei Hitieia S. 149 ff. iat, wie Sehniten

S. 113 zeigt, der Mangel chronulogisoh genauer

Scheidung, ho daf» z. H. <lcr eurnior nriunx Ho-

manorum, der erst nach dem Tode des Augustim

vorkommt, da gwneinsMnea Merkmal aller cohv.

e. R. hingestellt wird. NVähreod aber die Ver-

fasser der lieiden Dissertationen sich im wesent-

lichen auf die Erörtemug der staati^rechtlichea

Fragen beaefarünkeo, hat Mitteia hanpt^hlieh

das Hineintrugen römiaeher ReehtBanKcIinunngeu

unter ilii- Pruvinzialen \m Ange ninl zoii^t. wie

dieselben in die IVoviuzuu ciudraugeu 'nicht in

korrekter Fasmog und nieht ohne viel Zweifel

nnd MirsyerstaDdia' (8. 158).

Die Wirkungen der Constitutio Antonina auf

die Rechtsentwiukiuug werden in Kapitel 6 («S. löU

bis 205) dargelegt. IVotedem jetit daa Ina eivile

die Regel ist und das Landrecht blofs subnidiär

verwendet wird, ist es ducli interessant zu sehen,

wie biu tief ins '6. JalirL. kiueiu zahlreiche Städte

ihre Verwaltong noeh Coatlialten. Zn den 8. 166

aufgezühlteu Beispielen trage ich nach, dafs nach

einer Inselirift des 'i. oder 3. .Jahrhunderts noch

um diese Zeit von Atheu aus der aiQuiijydi; fii

'fffifB» Ar die dortigen Klerooben beatellt wurde

(Revue des et. gr. 1892. ÄTril-Jnin S. 203: Tgl.

Arist. noi. '.li^tjy. Ü2.)

Tortrefflich ist in diesem Abadmitt S. 171 ff.

die Oesohiekte des grieohiaeben Noiariatea
behandelt. Lehrreich ist, wa.s hiebe! über die

Fauktionen der ftväfMi'fg (fivr^ftoyfg) gesagt wird.

Über die fiväfUiveg der Lygdamia- Inselirift von

HalikamasKie (I. G. A. 500»D. 8. 5»Caner>
4'JI) vgl. bes. Recueil des insor. jurid. gr. I, 8. 7.

Zu den i*t>äfioytg von Uortyu, die das dortige

Stadtrecht erwähnt, kommt der xöofuay fjn'dfi<av,

wdil der Sefarstir der »eejao», von Gortjm kinsn

(Hnll. de oorr. liell. TX 18 ff.). Ilieher gehören

auch wohl die freilich in ihren Funktionen nicht

beatimmbaren avu^väfioytg in Chersonasos (vgl.

Latjchew, HuU. de corr. hell. IX (1885), S. 290 ff.).

Zo den inaohrifttichen Stellen Aber die Ufjonvii-

(toyfg, dmen Arist. Polit. VII 8 die gleichen

Funktionen ziiselireibt. wie den fii'tl^ovtg, kommt
die jüngst gefundene Inschrift aus Mjkenai vom
Ende des 6. Jahrb. hinzn, wo die itQOfip^ftovtf

als Tempelbeamte aufserordentlieherweise richter-

liche Fuuktiüucn üluTueliaieii i'l^iftjfi. ägx- 1H9"2,

•Sp. 07 = Herl. phil. Wnclicnsehr. I8Ü2, u. 4ü,

Sp. 1250). — Die Behauptung 8. 173, dals jade

griechische Stadt ein Archiv gehabt habe, iat an

sich riclifig; aber nicht iilMTall war mit diesem

Archiv zugleich <ias Notariat für Ausfertiguug

nnd HintOTlegung von Kontrakten Terbnnden. In

der .Mehrzahl der Städte mag es so ge\vt« ii -vt-iu.

aller nicht in allen; denn das Prinzip ilcr Publi-

zität war in diesem Punkte nicht überall gleich

dnrdigeföbrt (vgl. aneh Keeneil I 8. 51). Mitteia

hebt S. 171 selber hervor, dals diese nrchivalische

lii'urkuuiluutr. weil zu uinstäudlicli. sich nicht in

ulieu Füllen durchiülireu liels, uud dals daher die

privaten Urknudapenonen stets eine grofte BoUe
spielten in Griechenland. In diesem Sinnt' sind

die etwas zu allgemein gefalzten .\ugali.'n iilier

die Eintragung des Kaufes in die öffeutlicheu

Gmndbfieber (8. 70) nnd über die stSdtiadien

Archive (S. !».') f.) zn modifizieran. Der Sehlnls

ex silentio wird bei der l<Yillc unserer (Quellen

nicht zu kühn sein, wenn wir für Athen die

Existenit ron Gmndbflehero, weldie da ja dorefa

die 8QOt ersetzt waren, rundweg in Alircde stellen.

Im Zusainmeuhang mit dein Xutari;it wird

der ürkuudeustil besprocheu uud gezeigt, wie

aneb in der grieohiaeben Privatorlcnnde Ton aller-

ältester Zeit au sich ein bestimmtes Formelwesen

festsetzte (S. 17'S f.^:. das bei den gräko-ägypti-

scheu Urkunden sich so zähe erhielt, dals es sogar

anf den Notariatastä dea Westena einsowirken

vermochte. Durch die Constitntio .\ntouina dringen

wie mit einem Schlage die römischen Fonneln in

die Provinzen ein, wo sie mitunter mühselig über-

setat werden (8. 183).

Dieses Kapitel enthält eine Fülle feiner Beob-

achtungen, z. H. über die Duldung der grieehischen

Sprache und über die Bildung der Juristen. Wenu
aber hierbei Mitteis 8. 192 behauptet, dalk die

(.< riechen unter überbavpt regelmäPsig den

Gerichtsreduer verstehen, während sie den, der

blofs akademisch redet, als aotftatifi bezeichnen,

so ist der zweite Teil des 8atee8 riobtig, niebt

aber der erste, wenigstens nieht für die ältere

Zeit. Da bezeichnet ^^tutg hauptsächlich den

Redner in der Ekklene, geradezu den praktisch
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thntir^en i^tautstnaiiii. — Tut-erossnnt ist der Xarli-

weiü, wie die blolii rhetorisch Oubildctcu iminur

mehr xorScktreten hiuter den zBoftigen Jnraien.

Allerdinj?» hatten die rümischeu Beumtcii in der

Provinz schon früher ihre juristisch «^«'bildeten

Beiräte: jeduch /iihlt dieseu Mitteis S. 193 mit

Dnrecht von Anfang an die Aüseasoran bei. Dafs

die Entstehung dt-r AssesHOn-n auf liailrian zurück-

gehe, hat H. F. Hitzig in seiner Disserta-

tion: De laogistratuum et iudicum Romuuorum

«asessoribas S. 29 ff. nachgewiesen nnd io leiner

Antrittsrede: Die StoUang des Kaisers Hadrian

in der römisclien Rochtsgeschichte (Zürich 18;>i)

S. 10 in einem weitereu Zasaniinenhauge wieder-

holt — Sehr gesehiokt wird gezeigt, wie der all-

mählich eintretende Verfall der Hcthtskenntnis

das F(jrt!icr<t('lieti eiiio vo lol>cnskrilftigen Weehtes,

wie da.s hellenische war, erleichterte. Während

die landlSofige Lehre meistens annimmt, daTs das

eigentliche Griechenland im Jahrh. >ohon längst

and seit ('onstatitin vollständig das rünii-sclie Hcclit

Mgenommeu habe (vgl. das Citat aus Bruns bei

Miitois 8. 202), zeigt Mitteis, dale rieh einzelne

lutitntioneu des griechischen Rechts bis weit in

die byzantinisi-lit' Zeit hinein, ja sogar bis auf den

heutigen Tag erhalten haben entgegen dorn römi-

Bchen Recht. Was Mitteis da lehrt, steht sehr

im Gegensatz zu dem, was bisher gelehrt wurde.

Mir scheint aber seine Howeisfiilirnng zwingeml.

so duls Mitteis wohl berechtigt war, seinem Buche

als Motto die Wort« Torinuwtna« mit denen

Justinian bei der J*nblikation der Digesten die

Anfhebnng der i{eelit>-ehnlen zu Alexandria,

Caesarea und uu uudereu Orten motivierte: Quin

audiwnut . > . qaotdum imperifot hotninn devagarr

et doelrimun düeipulii aduiterhum tnuUr« (('

Omnem §71.

Der dritte, umfangreicbate Teil des Werkes,

b^telt *der Partikvlariamva der Sstliehcn

Reiobsprovinzen in den einzelnen privat-

reehtliehen Institut i n m ti der Kaiserzeit'

liefert zu den Behauptungen der beiden ersten

Teile die Beweise dnreh Detailuntersnchnngen.

Zunächst Teneiehnet das 7. Kapitel die partiknlar-

rechtlichen Modifikatifuien im Personen- nnd Fa-

milienrecht, «lie sich ja notwen<lig schon <leshalb

ergeben ronfsten, weil die strenge pahia poteatas

der Rdmer im Altertom aufter den Galliern und

Oalatern keinen an<1eren Völkern bekannt war.

Völlig ablehnen konnte die üstlieiie Reiehshälftc

dieselbe tim so weniger, als sie auch eine gewisse

publizistische Bcdentang hat.

Neben der Emancipation blieb die griediisehe

firrnxi.QvlSic bestehen. Mir will scheinen, dafs

sich Mitteis von dieser lustitutiou den griechischen

Rechts eine bestimmtere Vontellnng gemaekt

habe, als unsere Quellen erlauben, so wenn er

S. 107 von der feierliehen VerstoCsung des Sohnes

'in der Volksversammlung' s]iriuht. Oewil's unter-

lag dieser einseitige Willeosakt des Vaten irgend

welcher Kontrolle durch die öfTentliche Uewalt;

aber wie diese geübt wnrde, wissen wir nieJit

Mit gröfserer Reserve spricht Mitteis 8. 212 reo

der dnoxr,Qi'^ii. FBr Athen bleibt die ExlaletB

derselben sehr zweifelhaft, znraal da mder Hu^
pokration noch Pollnx von ihr otwn.^ weiO*, son-

dern erst die Uhetoreu von ihr berichten. Ich ver-

weise anf die sehr skcptisAen AnsAhrnngen Ton

Lipsius, Ätt. Proz. " S. 535— ;)3H. Will man aber

überhanpt ihr Vorlumdensein für Athen beliau|>teii.

so würde ich mii* den Akt des äitox^vtttty nicht

als Riehter sprach Tontellen, sondern an Konirolle

der Verstolsung durch die Kkklesie denken, wie

e> Piaton (legg. XI 928, D) als Wunsch einzelner

Väter in seinem Staate hinstellt: töy viöy tWo

xi;^i'xo; iyuvrto¥ dnäptmy ännrntv. Die Be-

handlung der abdicatio: änoxffQvi'^tg durch R.

Daro-ste, .Jouru. des Savants 18!>-2, Sepi, 8. ^44 ff.

kcuue ich blola dem Namen nach.

In diesem Kapitel wird . femer naehgewiesen,

wie in der Vormundschaft eine Vermenguug voa

Tutel und Kuratel eintrat, wie im Eherecht das

römische Becht nicht allein, sonderu erst mit

Hilfe des Christentams die Polygamie sn unter-

drücken vermochte. Als ToUcstMhtliche Institntiun

erhielt sich, im Gegensatz zur formlosen Klie-

sehliefsung des Occideutes, die für den Osten

(diarakteristische sdirifUidie Fenn der Ebe-

sehliefsang, der Ehekcmtrakt mit Dos tmd Donatio

propter nuptias.

In dem lauge dauerudeu Prozesse, welcher

zum Dotalreeht der juitinianisohen Gesets*

geboug fBbrte, Tersneht Ifitteis im 8. Kapitel

einige Klappen festzustellen. Auch liier kann

manches für das griechische Recht gelernt wer-

den. So sind die drei Dotulgmudütze des grie-

ehischea Rechts, tralohe Mitteia anfirtellt, in ihrem

/.usammenhaDg TOD den bisherigen Hearbeitero

des griechischen Rechts nicht erkannt worden

(S. 231). Unterstützt wird der Beweis besonders

dnreh ägyptisehe Pi^>7nwarkmid«iimitgriecbischeu

Khekontrakton aus ilom ^. naehehristlichen Jahr-

hundert. — An Einzelheiteu notiere ich: in der

Übersetzung S. 234 sind die Teztworte [lö i^J/Mtff

(li^ übersehen worden. — In der S. 237 citierten

Platostelle (legg. XI 923 D) heifst oAn; nicht
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'Haus', soutleni 'Norinric^eir im wcitrrpi) Sinne;

es ut das pcculiuni des i^elbstiLiidig gewurdeuea

HaoskindM, das steh im griechischen Recht oft

finilft. — Die Auffassung, daTs die Darstelluug.

l'liitoiis 'irKT wie in jenem rran7en \Verk mir

Spiegelbild der dumals in Cirieclieulaud aligeuietueu

ReehtMUttehanaogeo darstelle', kann ich nicht

tnleo. Die ro/u«! Piaton» enthalten zn viel Ei^eu-

!irti;^eH uinl auf rein tlieoretisehe Luterluf^i' <,'<-

stellten Aliiteriul, als dai's man sie als allgeuieia

helleniseh heaeichncn kSnote. Übrigens verdiente

diese i'Vuge, die seit K. Fr. Hertnann nicht mehr

im ZusaminenhanR aotersncht wurde, zu deren

Lötfnog aber jüngst Dareste durch die Darstellung

des Krtninahvebts in Phtoos Gesetien einen Bei-

trag geliefert hat (Sc&uices et trar. de l'acad. des

sc. mor. et polit. lK!»->, März, S. -iSl—30»), eine

eingehende umfas.sendü l'ntcrHuehnng,

Gerade diese Studien zur (jesuhiclite des Dotal-

rechtee nigen sehr klar, wie diese tiefSringeworselte

Gewohnheit sich bis auf den lieuHgen Tag erlialten

hat. Nicht blols ist sie im modernen (Griechen-

land gemeinsames (Jewohuheitareoht, sondern sie

ist im Holdaniaehen nnd Walaobisohen Oesetsbueh

bestätigt und auch fBr das ru.ssische Recht

des 13. Jahrhuuilerts bezeugt. Vgl. hierüber

Zacbariae von Liugeuthal, Gesch. d. griech.-röin.

Reohta (3. Aufl. 1893) 8. 300 f. loh glanbe

ftbl^[eB8, daCs Mitteis schhtgend bewiesen habe,

daA die Uextultnug des Dotalrechts durch Justinian

niokt, wie man gewöhnlich glaubt, einen toII-

BÜiidig neuen Gedanken enthielt, sondern dafs der

(Jniii'ii^'i il irkp sich seit dem Beginn des 5. Jahr-

baadcrts allmählich durchgennigen bat (iS. 235).

(Ftotaetsuiig folgt.)

Schnlthefs, Otto, Der Prozefs des ('. Rabirius
vom Jabre 63 v. Chr. Separatabdruck der Bei-

lage san ProgiamoB der Tbarg. Kantonasehule

pro 1890/01. Fraoenfeld, Haber. 1891. 4".

77 S. -2 JK

Der Verf. untersacbt in genauer Trüfung die

über die angefahrte Rede angestellten Ansichten

nnd nnterwirft einer besonders eingehenden Kritik

diejenigen von Ilusehke (Niebuiir), W irz (Rnbino)

nnd dem Unterzeichneten. Er legt darauf m-inc

eigenen Ansichten dar, nnd führt In Anhängen

verschiedene Materien weiter aus, nämlich die

Bestellung der duoviri für perduellio, die Folgen

der unerschwinglichen Mnlt, die Auspizien der

Volkstribonen (welche Frage er fibrigens nicht

mit eigener Begründung, sondern nur mit den

Worten, er trete der dieselben verwerfenden An-

sieht Mununscns bei, entsilu'idet) und den von

Niebuhr gefuudcneu Schlufs der Hede Cioeros für

Rabirtns, wobei er gegen Job. Schmidt mit dnreh-

sehlagenden Gründen die Echtheit dieses Teils der

Rede vi rdelit. Dazu kommt noch eine übersicht-

liche und selur willkommene ZosammeustelluDg

der dem Betrage nach beaengten Multen von

der älteaten nnd kleinsten, 2000 aases betragenden

des .lahrcs 47ti a. Chr. (Liv. -2. .')'-'. Dionys. <), '_»")

au bis KU der jüngsten uud grölsten, 1 OUO OCIO asses

betragenden des Jahres 170 a. Chr. (Liv. 43. 8).

Der letzte ans bekannte, aber deswegen nicht

notwendig überhaupt letzte Fall, wo die 'IVibut-

komitien über eine Mult abstimmten, ist der des

pont. max. M. Aemil. Seaaras vom J. 104 a. Cbr.

N'acli der Ansiclit des Verf. War der Verlauf

des l'rozes>e.s fol<^r,.n(lt>r:

(iegeu C. Kubirius erhob auf betreiben dos

C. Jol. Cäsar im Jabre 68 t. Chr. der Volksteibnn

r. LabienuH wegen Tötung des Saturuinus, wahr-

seheinlieh beim praetor urbutius Q. .Metellus Celer,

Anklage auf perduellio uud brachte ein Plebiscit

durch, welches die Bestellnng von dnoviri dnxoh

den jiraetur urbanus verfügte. Der Senat hieb

nach liit/i^'er I)el)atte die Kinfiiliruug dieses

dmaairmov gut, jedoch mit wesentlicher Milderung

des uralten kOni^chen Verlbhrens nnd der ans»

znspreehenden Strafe (Judicium »ublatuni^. Die

dnoviri wurden s|)ätor dureii Walil bestellt uud

Kabirius verurteilt. Er 2)rovozierte an die Oen-

tnriatkomitien nnd dort wurde seine Vemrteilnng

vi-reit'lt durcli die Herubuahme der Fahne anf

dem .Janikuluin. Nun holi Lubieiius eine tribuni-

cische Multklage an, und in diesem Prozefs hielt

Cieero vor den richtenden Komitien seine Bede,

wahri^cheiulich mit Erfolg.

Die Wahl der duüviri durch d;is Volk findet

der Verf. als gesetzliche Art ihrer Uestolluug

unsweideutig beiengt durch Dio 87, 27: «ira^^

iftaano a^tov »atxot i»^ n(i6( tov d^MV umu m
nnrQiit (t?J.(i nqöf avtov lov mQattjyot orx ^Sov

ut(»,i/iytti, indem meine luterpretatiou der Wort«

orx i$6y 'sonst sind unsere Magistrate vom Volke

gewählt, diese aber waren es nicht' eine durchaus

gezwungene sei: irre ich mich aber nicht, so sind

sie von ihm selbst gar nicht erklärt. In den

Worten des § 12 der Bede hie a dnomviris injasso

vestro nou jndicari de eive R. sed indict.-i eansa

civem R. capitis condeninari eoepit wird der Be-

weis datür gef\iudeu, dal's der l'rätor wider seinen

Willen veraulalst worden sei, die dnoviri ta

wählen. Auf meine Einwendung, wenn das Volk

selbst den Prätor beauftragt habe, die Wahl vor-
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•/.iinehmen, so kfiinio Cicero ilocti jemainleiii imrnö;;-

licli vor dein X'olkc eiuen Vorwurl' daruus iiiHCÜea,

daß der PriUor dieseo Auftn47 atwAihrta, wird

entgegnet, ich übersehe, wie uu^reiuein rhetorisch

die Stelk' j»estultct so], ^r> da Ts sie fjar nicht

würtiicb iiufgefal'st werden dürft.', io rabulistischer

V«rdrehnng. Ich halte es nicht für znlüssig, ohne

zwingende <M'iiude so zu argnnientiomi.

Ich liiiiif mirh y('<f»'n die Aminhiin" eines

Plebidciccü uusgeüjjruchen, aber icli iuierkonue,

daA dieselbe am besten paAt ni dem Berichte

des Dio Cassius Uber die dil!^^illigcn Verhandhiu-

gen des Senates. Diils aber dessen l^ntMhcid,

die Ausübung de.s iiechtes der Noniopbjlakie,

^Modifikationen Tormnebmen nnd das Verfahren,

sowie die Stn»fe geiiinier zu bcsliinmen' mit Judi-

cium snbliituin bezeiibmt weidi'. das ist mir un-

wahrschduiicli, da ja da» jndieiiiiu in tler 'i'bat

or sieb ging nnd eine qondemnatio erfolgte. Der
Verf. wirft mir einen WiderMprueb vor, indem

ich zuerst •ji -ni;* lialx'. die Auiliebiinj; des Ur-

teils de» Diiimivini würde nicht jutUciuni, souderu

sententta snblata heifsen, nachher aber doch an-

nehme, (b'r Ausdruck l>eziehe sieh darauf, daln

Cicero das \'oik zur Aufbebnnii des Sprucbes

des Duunivirn veraulalHt habe. Dieser Vorwuif

scheint mir nur insoweit gerechtfertigt xa sein,

als icli mich allerdings niebt dentlieli ^eiuifr aus-

gedrückt balie. leb verstehe unter deiu Ans-

dnieke nicht, dals das Volk nur den Sjirucb über

Riibirins, sondern daTs es mit seinem Ebtseheide

tbatmiehlich ihis ganze alte kSnigtiche Porduellions-

vcrfahreu au('<;cbul>eii habe.

Den Bcgriti' der perduellio präzisiert der Verf.

mit Rnbino in den Worten: 'Verbrechen, welche

au oder vermittelt öffentlielier <;<'vvalt bejjangen

werden', nnd ieli Kppimiere niebt. W etin ieli die

Worte {lerduelbouis reo mit 'betr. verfassungs-

widrige Gewaltthat* wiedergab, ho sollte nicht

etwas anderes damit ge8a<j:t wcnleu, ich unter-

suchte den Betriff gar niebt weiter.

Als durelisebbigeud gegen ilie .Möglichkeit, dals

die Rede im Perdnellionsprozefs gehalten worden
sei, erklärt der Verf. mit Hnscbke den Umstand,

dals Labieniis nnd uieht der Dnnmvir als An-

kläger erscheint. Damit »cbeint ihm aber auch

entsebteden, dafs es sich nm eine Mnliklage ge-

bandelt habe. 80 dafs angenommen werden rniisM',

die \Vorte perdnellionis reo seien erst naebtriig-

lich in den Titel der Uede gesetzt wonlen, un-

echt, ans in Pison. g 4 herfibergenomroen. Dafs

ilie Sache eine kapitale war, würde nach ihm

wühl einer disci|ilinariachcu mnltae dictiu eut>

jTefjenstflien, widerspriclit aber der mnltae irro-

gatio nicht, tir sucht denn auch in besonderem

Anhang nnchmweisen, dafli die unerBohwingliche

Mnit zum Exil habe fiibren können; aber die

hietVir lM•i^'ellralhteu Heweise scheinen mir nicht

durchschlagend zu sein. Dafs der Cos. T. Mene-

nins wegen amissnm Cremerae praeBi<)iiini von

den Vulkstribuueu zuerst kapital angekl.u:; wnrde

litis aucjuisissent), dann aber in multa teinpe-

rarunt tribuni (Liv. 2, 52, 5), scheint mir gerade

das Gegenteil za beweisen. Und dafs der Pritor

Cn. Fulvius Flaccuä von einem Volkstriluui znerst

weisen fi ipcr Flucht auf Mult, als sich jedneli

herau.sstellte, dafs er geradezu das Boi^^piel zur

Flncht gegeben hatte, kapital angeklagt wnrde,

ebenso; ja gera<Ie der Oegensats qooad vet capitis

r.y pecuniac judieasset scheint gegen jene Annahme

sehr gewichtig zu sprechen, und der Verf. sagt

selbst: *.An einem direkten Zeugnis dafSr« dafs

multa /u Vermögenskonfiskation, InEunie, nn<I

Kxil t,'.-fiibrt bril)c. fehlt es.' Im übrigen scheint

mir dagegen der Verf. mit durchschlagenden

Gründen der Ansiebt von Win, einer Verbindung

des Multverfalirens mit dem Perduellionsprosefs,

entiietrcMzutreten.

Mit meiner eigenen Autfassuug mit iiezug auf

die vor der Ermordung des Satnminns in der Rede

erwähnten Klagepnnkte stinnnt der Verf. fast

durchwefj überein. l>alV er sieh nicht dazu ver-

stehen kann, mit mir die Worte quod est in

eadem mnltae irrogatione peneripium figBrlich an

verstehen, begreife ick gar wohl. Al>er gerade

weil er mit mir ilie vorangegangenen Beschul-

digimgen nicht als Objekte eines Mulipruzesses

ansieht, int er gezwungen, dieses eadem auf etwas

zu beziehen, was erst später erwähnt wird, nnd

das soheint nnr doch auch recht milslich zu sein.

Der l nistaud, dals der Ausdruck per (oder prae)

»eriphtM gebraueht wird, steht fibrigens meiner

Aiiffa-suug gewils nicht cntj;e^'cii: denn erstens

ist nicht ab/nsehen. warum nicht auch ein Schreiben

bildlich gebraucht werden könnte; und sweitens

ist gerade der Ausdruck seribere hie und da

von wirklichem Si-hreiben auf andere Tliätigkeit

ültertragen worden, ich erinnere an das dem Ju-

risten geläufige praescribere, praescriptio IBr die

Einrede der Verjährung; nnd ebensowenig scheint

mir <ler rm^taiul zu lieweisen, dafs sonst in der

Kedc der .\usdruek multam irrogare nicht figür-

lich vorkonnne. Hichtig ist, dafs nach meiner

Auffassung, wie nacb Win, Dio cassius insofern

eine Lücke enthält, als er über die Provokations-

verhaudiuug nicht berichtet; der Verfasser hält
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«iied lÜr uaunaehmbar; »ber er selbst lülät den

namliehen Sehriftsieller mit deo Wortoo i&^f iw

ctrtö V(!rschweij»eii. <l:ils luin fiii iicikt,

Multpruzolk, ungebol>en wurde, uad tiuclet bei

Dio 'gelegentlieh d« Bestrebea, d» wo eine Suche

nicht mehr inttTeüsant erscheint, Sprünge zu

madien'. Mit einer eingehenden Verweisnnt; iiiif

die trefflieben Au.sfiihruDgeo U. Lalliers über ilie

poKtsisehe Bedeutung des IVoBesMS Mhliefst die

Uiitt'rüuchung.

Durch ili<'!<e Arbeit ist \veni'_r-tri!-. insuferu du»

Ver8tüudui.s der so tichwicrigen Kode iniinuigfuch

gefördert worden, al* eine Reihe bisher einge-

noinnicner Pusitionen in grüudiichfr I utersuchnng

als uiihiiltlMr für immer beseitigt sein dürften.

Im übrigen wird sie da» Schicksul anderer Er-

Srtemngen aoleher Materien teilen, dafs das poai-

ti'. lü >ultat viel weniger Anklang finden wird

fiN ilii-- iit'i^iitivM. Aber ain-Ii >«i Ii!eil»t sie vim

grolaem \ erdieutit, und niemand wird mehr über

den Phnefs aehreiban kSnnen, ohne sieh mit ihr

abzufinden.

Zürich. A. Sehneider.

Titi LiTi ab urbc condiia über XXI. FOr den

Srhuk'ebrauch erklärt von Dr. Karl Tüekinfr.

4. verb. Atttl. Paderborn, Ferd. iSctiöningb. lö'J'J.

116 8. gr- B« 1,30 Jk

Die Torliegende Auflage aeigt vor allem eine

gewigsenhafte Benützung der Winke, welche die

Uezenaenten der 3. Aufl. (1884) gegeben. Der

an 25 Stellen geänderte Text weist vielfache \'er-

besaemngen anüP, so 5. 13, 8. 7, 10. 2, 18. 10,

•20. !), 26. 7, 31. C. .VI. 7, 4.'). 7. ID. 7 (circa)

«. H. 7, ."»4. 0 n. .'iC. 1». Die Lesarten in

Luchs' kleinerer Ausgab« (1H8K) hätten öfter im

kritiaehen Anhange herangesogen nnd bemerkt

werden sollen, da ja niei.st die anderer neuer

Kritiker l>eriii'kNi(li(i|^rt -.iiid. (int begründet ist

T.'8 Abweichung ue 4uuudu (st. ne (juaudoijue)

3. 6 aehon von H. I. MBlIer Jahresber. 1888,

8.84, Anm. 2. 11. 1 geht T. mit antiqno wohl

7.n weit Wenig Beifall dürften die Schreibungen

Harcbinuo 2. 4, U. 4 (schon iu der Aufl.) und

I^ergetes 22. 3 (nach Polyb., in keiner Hs.; 23. 2

und N's.tc sowie (II. 6 B. 7 aber Ilergetes) finden.

Manclii- Änderung Neuerer verdiente widil beachtet

zu werden, z. B. 19. 11 <(e^ liuibus (Fügnerj,

20. 1 ibi iia (K. Heraens), 38. 5 Hannibali (De-

derieh), ferner die I,esarten bei Luchs: 10. 9

homines que , 1(1. Ii luissct. i:{. S ex bis. ."M. .'»

ad omoia, bi. D ^is^ tum, 57. 4 indc, 4Uod. —

40. 7 ist der Satz mit quia wobl zu streichen,

(SA. 1 das handsehr. in qnis (Prodigienstelle) nicht

an ändern. 42. :i ist die Note mit cuinsqne nnd

ffi. 7 die mit obsulevisscut Vnraii/ustelliMi l'lver-

tlüs.sig \Ai es, in dieser Ausgabe ^wie in audcren^

interpolierte Wörter «ingekhmmert im Texte an

lassen ('.VI. 7, 44. ü, hl. 8 u. s. w.)» sonderbar

der Druck t»/eri Wh 7, u/> 54. (i etc., worttber ja

der kr it. Anhaug Aufschluls giebt.

WertToIl ist der erklärende Kommentar,
(S. .'hV III", der mehrfach verbessert ist. Die

.\u>walil mid kaa|i|ii- Fas-itiiig iler .Anmerkungen,

die sorgfältige Benützung der iiesultate anderer,

insbesonden POgnen «Lir. XXI-XXXITT, ^tsr-

dieut lobend anerkannt zu werden. Hie nnd da

wären Punkte niitergeurdiietcr .\rt Iiervur/.nhelieu

:

zu frühereu IStellen gehören die Anm. über dun

AU. loci 8. 3 SV 5. 1 1, das Fehlen yon ae bmm
Acc. c. inf. 18. 14 zn 12. 4, acccn.sus 25. 8 an

11. :i tine et IM). 1 zu .'(k .;, liaud sane :V2. 10

2. 4, l'uenus =s llaunibal 4ö. 2 zu 24. ä, urbs

Romana 57. 1 an 85. 9; Citate ans dem XXI. Bnche

statt Holclier aus anderen sh hen zu ( icbote: Abi.

absol. I. :V s. Kügner 'Liv. XXI-Will'. S II»; f.

zn 47. 7: 4Ü. ö u. til. 11, zu quod agri e^^t .V.'. 3:

53. 5 Q. 55. 2. TextkritiBeh« Bemerkniigcn wie

zu W). I, 40. 7 a. 43. 4 gehören nur in den krit.

Afiliaii'.;. \\';iniin ist ilit- (ieldsninme 41 iI iti

Tbaleru, nicht wie sonst iu Mark augegeben': Die

Note 23, 4 sn insuperabilia ist gegenstandslos, da

nunmehr im Texte inexsuperabilis nteht.

Der Druck i^^t vitd sorgfältiger al> iu der

3. Anh. Im Kommentar soll es heilsen: bei 4. 4:

35. 2 n. 3, bai 10. 12 ist 2. 51 4 Tor post

a( ce| tarn amgelasiett, 8. 11(1, Z. 17 t. n. steht

.Mikdtfig.

Über die \ orzüge des Buches ausführlicher

an sprechen, ist flberflOssig, da dieselben hinläng-

lich bekannt sind.

Waidhofeu a. d. Thnyu. Adolf Schmidt.

J. Looi, Der Österreichische Gymnasiaflehr-
|)liin im Lichte der Kunzentration. Wien
lHff2. A. !l.)lder. ^-r. 8". VI n. 70 S. ^Z! 1,80.

Der Verf. liudet, dal's trotz aller theoretischen

üntersnohnngen der Unterricht in den österreiehi-

schen Hynrnasien im allgemeinen über eine änfser-

licbe Hantierung nicht weit hinaustrekoiniuen ist.

.Mit der Anwendung der didaktischen drundsätzu

werde nicht recht ernst gemacht. Zwischen

Theoretikern und Praktikern Hege eine unheil-

volle Kluft. Wie diese sich überbrücken lasse.

Süll iu der vorliegenden Abhandlung au einem
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wirliti^'f'ii riifiTriclitspriii/ipc, ilcr Koii/.i-iitr.ition,

uucligewienvu werdou. Kiu oiiiloitcuile» Kapitol

handelt von dem Begriff der Komeutrmtion und

erfolgt seine Kiihvicl<lnn<T. In dein ilanui >ifli

sclilielMMulen Hauptteil«' snelit der \tiiL in aelit

Klusaeubildern die iieziehuugeu der Lutorriclitä-

Btoffo notereimoder ftaikabellen. Gin kürzeres

Schlol^kapitel handelt von der iuifüeren Kon/cn-

tration (Lelirfäeherverteilung, Einrichtung des

Kliisüeuurilinuriatea, die Leitung durch den Di-

rektor, der Lehrplan, der Standeoplan, die Kon-
ferenzen, das Klasseiibucli). Vor allem wird von

der riaulosigkeit der «^ewrdinliclien Stundenpläne

geredet, vou der Abspaiiuiiog, welche dein

SohQler Teraraaehe, aui einem Voratellnngskreise,

in weloliem er kaum heiraisch geworden, /u einem

anderen hetornrrpnon tmd duun in einen ilritten

und vierten übt'rzuä|iriugeu. Um aber die lie-

liehangen zwischen den einzelnen lichrgegen-

ständen aufzudecken und an jedem Tage an das

io anderen Standen (ies,i<^te anknüpfen zu können,

daxa bedarf es einer genauen pädagogiächeu Hueli-

fiihning, daxo bedarf es vor allem aehr hftuiiger

Klaasenkouferenzen und taglicher Hesprechnngen.

Dnfs die Konzentration ein hochwiclitiges piMa-

gogischee Prinzip ist, wird man dem N'erf. gern

sogeben. Wer nieht znra Ganzen strebt, ist kein

rechter Lehrer. ( Hoieliwohl würde es zu beklagen

sein, wenn in Zukunft Spe/iolleres, als bisher,

uauieutlich über die äuikere Konzentration ver-

ordnet werden sollte. Punkte too nnteigeordneter

BedeotODg würden dtinn einen ganz nnvcrhältuis-

miifHigea Teil von der Kraft und dem Interesse

der Lehreuden für i^ich vorwegnehmen, und nicht

den acUeehteBtea Lehrern wQrde ihre Thatigkeit

dnfdt eilt langweiliges ( 'niformieren verleidet

werden, ganz al'gesehen von der \'ergeudang von

Zeit und Kraft iu den fortwährenden und au Er-

trag vorwiegend sehr armen KonfiHrenzen.

Steglitz b. Berlin. 0. WeiCnnfeli.

Ainli^ au ZeitiielunfiML

Nene Jalirlnleher fikr l'li iloioL'ie und Pftda-

gogik. 147. u. 14h. IM. Krstes Heft.

Miste .Miteilnut;.

8. 1 24. G. Friedrich begründet die vom

Blafs* Aufüte1hin;;on abweichende Annahme, tlafs der
k}]ui-ilie KriiL' von .391 bis spätei-t.iis Anfang Hsl

gedauert hat und dafs die erste VcrOtfentlichuDg des

Panogjrrikos des I«okratcs Anfang 384 oder nodi
3s") nfel'jt sti. (1. i. vor der allein Atiselicin nach

3!j4 erloiL'ii ri Alil'.i-suuu und Ilerausnalie vnn .Xcnii-

phons ll-llriiik;i II .!, II-— V I, .th, wahreuil ilie

iMHidenittsgabe des ä. Teils der Helleuika mit dem

J. 397 endete. — S. 25—33. II. v. Kleist inter-

l»rctiert mehrere Stellen des 2. Buches des Thuky-
dides, nainentlicii der I^eichenri de , iiml ^iiebt eine

Disposition der let^tteren. — O. Crusius, /ur Topo-

^'raplde von Alexandreia. Verf. erweist goften W.
Sehwarz die Idenlil;it von .luliopolis inid Nikii].nlis.

S. 40- J. Franke i;iebt eine Uritis-elie Dar-

stellung der AuurifTe iles M. Lepiilus und M. Brutus

auf das Itefurmwerk des Sulla, die iu offener Weise
erst nach dem Tode des Diktators erfolgten. —
S. ()4 6x. A. Neliring zci;.'», dafs /lii/rns aris

oder boa ein Schaf oder Uiud ist, welches das mittelste

Paar der Scbneideifthne (im Unterkiefer) erhon ge-

wechselt inid sonnt ein ungcHlhrcs Alter vmi 1 '/^ 2

Jahren erreicht hat. — S. 60—78. .M. Kiderlin
liest Quint. 14, 7 tuque enim siueere ('rein') opli-

mnm diriuniH mit oplunium, 14 quin forilenm jfat-

iiosqtie pronuntiubani jrro a»piratioiic f ut ninilt

littn-u utt'iite«, 6, 6 ut, ne ab ixnirm fjri'iiij>fo i i riuiitm,

3U aUaque qnut eonaiiHntHui nerviuui uach dci' vulg.,

:tl seien die Worte j'rdicijtueipie Aeolim ratio»«

il' rlitint'i mit '/"'"' J'l'iriiiia zu verbiinlen . .H'i

semitiii nuuien dederil atta*, titiin idetn patres »tint

tiominati : »it et rat reelor, 7, 91 in quo pueri*

uobüi, ad piiignem »ane tonwn qu ('freilich neben

dem fetten Laute qn^), o et i utehanlur, 8, 6 pueris

st. opt i ta; II I, 4 (Khuinpds tot rirortim fltivioi Ulli-

que viriOiin, wie Verf. schon früher vorgeHchlageu bat,

and sodanu (poHarum euarrationein fty prope omnimm
etc., 2, 1 1 diitcerneiit, >{' (Halm irrtümlicli disrn-uet,

obgleich et dirtionc klarer «are, als «»'< uti/o, 4,

30 iam vor eonununü zu streichen, .'};{ accoinnin /<n, i'i

st. areoiinnodiita , wie VerL schon frfilier emeudicrt

hat, ."», 4 cuimque eorum vtrhi prnftfetione. — S. 78.

Tli. Stau^'l recht ferli tri die lit^sart in /^i-iii'nnin df-

Jerrcnl Val. Max. Ylll lU, 2 durch ciceronischc

Parallelstellen. 8. 79—80. Y. Lnndström scbrtibt

Stat. Silv. II 4, 10 rion soli eeleirmt tua funtra

cifgni^ IU 5, 93 lilet st. litua.

Zweite Abteilang.
S, 20~3H. F. Wald mann, nil<ler an^ den

russischen G} muasialleben vor 4U Jahren. Aas
dem Rustisehen ObenetzL

ISvzanliui-ehe Zeitschrift 1, 3/4.

In der I. Abteilung wird uns von M. Treu
„Kin Kritiker iles Timarion" (S. :i(;i Mih) in der

Person des K(in«tantinas .\kropolites, des Sohnes des

als Geschiclitssclireiber röhmlielist bekannten nnifs-

logotheten Gcorgios Akropolites (I22t)— 1282) vorge-

führt and dessen in einem bisher noch nicht veröffBut-

licliten Ilriefe an einen Frenml nie'lrrpi'le^te Be-

urteiluutr Jener p'i-^tviilli'ii
,

kultnr;;eseliiclitlich so

wicliti;_'en Schrift mitgeti ili. her die urkundHcheu

Quellen zur (leschichte der by/autinisch-vcnctianiscben

Beziehungen vornehmlich im Zeitalter der Komnenen*

(S. .'500— ;i7h) handelt iu sehr beaehteuswerter Weise

C. Ii eumanu. Zum ersten Male macht derselbe auf

die liedeatenden, besonders anf griochiscber 8Hte vor-

handenen Lücken unserer Ki imtnis j, n r Weehsel-

hezichnngen aafmcrksam, die du. Ii inr liie .VufTassung

der geschichtlichen VerhiUtnivse von folgenschwerer

Bedetttoi^ sind. Den Venmch znr Lösung der nan-
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mehr nea gestellten AutValn ,
iHp Geschichte der Bc-

'/i*>hiin^en Venedigs zu dem koinneiüscben Byzanz nn-

l>efaugfii und richtig za erkennen, hofft Neumann
demnächst vorliK'eii /u kiniiuii. - .Das Personal- j

pronomra der ersten und zweiten Person im Mittel-

griechischen« (S. 879—391) behandelt D. G. Hesse-
Ii ng. — Wichtige Rcobachtunu.-^n „zu l'hhtrios und
Platziapblora'' (S. 392-39.S) teilt H. Köstlin ii»it. —
In sorgAltiger Ausfuhrung weist K. Prilchter als

„Antike Quellen des Thcophylaktos vcin Bulgaricn-

(S. 399 -414) Dion Chrysostonios, Theniistios und

Jalitnos nach. — „Ilandsiliriftlii In - /u Ignatius

DiMOnns'* (S. 415—487) bietet C. F. Malier. Kr

fuhrt seht mehr oder weniger siclicro Krgebnisse der

Untei -ini hiiii!: der hantWchiiftliclicn t'hcilieferung auf,

kann aber nicht umhin scblierslich (S. 48ij) zu be-

kennen, «dafs der Text der ignatianischvn Tetrasticha

noch ni<hf mit unbedingter Sichcrlieit festgestellt

werden koinie-. — Kine erste /.usammenhilngentle

Darstcllunt' 'i« r schriftstellerischen Thätigkeit und

tbeologifldiea Lehren des „Nikolaos von Mctlione",

des vidleidit bedeutendsten Theologen der Komnenen-

•/eit (geb. etwa in\ k-t/tcn Drittiil des II. .Iiilii-

hunderls, gest. c. 116Ü), giebt J. Dräscke (S. 43ä—
478) anf Gmnd der ]etst fiist volIstAndig vorliegenden,

(iurcli <lic bi iilcii n«'!!enen Simonides und Demrtrako-

pulos zusammeugebraehten, schriftstellerischen Ilinicr-

lissetMchalt des Hethonensiscben Bischofs. — i^QX"^"

thtiy Tov itfyaloitaftv^ «j^iw Jiytifti^m/ tov

noliovx'fv ^ftfoaXoylxii^ in\ iltfamotitiov lautet

«lic Aufsilirift rler |S. 479 4S7) fnlpinIiMi ;u-<'li;if>-

logisclicn, durch autotypischc, von Meisenbacli in

miudien änsgetehrte Wiedergabc des behandelten

Klfi-nbeinkunslwerks veraoBchMUcliten Abhandlung

Pa|>u^'torgioR'. — Sehr lehrreich ist der AoAat/
Ch. Pichls (d'apres des documents isMits)

tresor et la biljliotliciiuc de Patmos an rommencement
du 13'' sikle" (S. 488— 525), ganz besonders der

zwt'ite. aliT ilic Kildiothek handelnde .Abschnitt

(S. 49ti — 5üöj, dessen Angaben auf das von Dicbl

S. 5llir. mm ersten Male mit|i(eteflte Besitzstands*

MT/ciehnis der Klosterbiblintliek vom Jalim I JOl

zurückgehen. - - S. 525/52G bringt nucii l iiK- l!ri i< liti-

gong zu den Byx. Ztschr. S. S40 von .1. str/y

gowski besprochenen „Mosaiques bjrz&utines de Nicr>c".

— „Reiniprosa im 5. Jahrhundert" weist A. Kir-

pitschnikow (S. 527—.'»30) nach. _L'lil.\ricniii

ecclesiastkiae'' (S. 531— 550) behandelt L. Duchesne
hl derselben f&rderiichen und anschanlichen Weise,

wii- wir CS auf diesem Gebiete von II. (ii lzer '.-ewohnl

Sinti. — iipjr- !*• Lanibros veroffenlludit aus ('i>d.

Monac. 277 „Die Abdanknngsarkundc des Patrini « hm
Nikohio-; Mx-tiko'^" fS. f)h\ — eine erwluischtc

Ergänzung zum IJericht der von de Boor herausge-

gebenen „Vita Eathymii*, 8. 49, 22—29. — Kine

(S. 555—571) liefert N. 6. Poütes; „A sonrce of

Symeon Magister" fS. .')72—574) bespriclil I. lt.

Bury. — Höchst anregend, weil unUikauutu, durch

drei Ton H. Jaffi in ¥neD sehr gnt Msgeftihrte

Ltdriirkhliitter wiedergcgebcne Koste altby/iiiitis< her

Kunst in geistvoller Erkiilrung iHshandclnd un<l deutend

ist J Strzygowskis Arbeit aber „Die altbyzuitiniscbe

Plastik der Blütezeit" (S. 575—590). — Bemerkungen
zu „Dictys bei Arethas" (S. 590) von A. Sonny,
,Zu Thcophanes" (S. 591—593) von C. de Boor,
und l in Nachtrag zu seinen „Studien zur Tevtge-

schicbte des Zonaras*' (S. 594—597) von Th. UUtt-
ner-Wobst hesehliefeen die I. Abteiinng dieses

I)opi>elhefles. Wir II. .\ bt riln n tr (S. r)98 fil7)

bringt eingeln ii<b re üe.sjtrechun;i« n \<»n P. Batiffül,

I/abbayc de Rossano durch Cb. Dichl, (Jeorgii

Cyprii descripliK orbis Romani, ed. H. Gelzer durch

(i. (inndcrmann. Kr. Loofs, Studien über die dem
.Inliannes von Damaskus zugcschriebcm ii Parallelen

und L. Cohn, Zur indirekten Überlieferung PtaUos

durch P. Wendland, Ghorieii orationes cd. Rieh.

Koi rsirr durch K. Praeehter, Öman, Tlie Ry-

zantine empire durch U. F. Tozer, La Revue biblique

trimestrielle durch Batiffol, Zacharift von Lingen-
t Ii Iii. (}('<rliichte des griechisch - röniisrluMi Rfrlits

diinli l'. Krüger. — Die III. .\bteiluug .iithali

eine Kalle bibliographisclier Notizen Md kleinertT

Mitteilungen aber alle inswischen auf dero gesamten Ge-

bfete der Ryzantinistik erschienenen VerOffentlichnngen,

utid zwar 1. die anf I-itti ratur (S. ilis- G27), 2. die

auf Sprache, Metrik und Musik (S. ti'27—629), 8. die

die anf Theologie (8. 629 - 6S5), 4. die auf ftnfsere

und innere Geschii htc , GeoLTaidiie und Toi>oi;raphio

(S. (j35— 1;41>, r>. die auf Kunstgeschiclifi' und Numis-

matik (8. G4 1—645) und 6. die auf Kachwisüen»

schallen, Jurisprodens n. s. w. (S. 645) bestigliehen.

Kuhns Zeitschrift 33, 1.

S. 1—G2. Jakob Wackcrnagol, Miscellen zur

griechischen Grammatik 22. vfoxpof aas viof und
d<'in Sfuinm von yrttiid, 'in (ea) terra noviis', also

(iegenstück zu niüuiX'^^>*'- '-3. Das insiliriHlichc

iaiot' für iavtov erklärt sich daraus, dafs der Diph-

thong langes a enthielt, also auf Krasis beruhte. Das
sizil. aviovrn ging durch Vokalumsetzung aus •er^ia-

tov hervor, ilas seinerseits aus *ur ncvt-, also femin.

ttdtü ait- entstanden ist. Dcipb. at^ro»* beruht

anf Vermischung des Sing. a>V airSp mit dem Pinr.

*avio)K>i c - ffT/oi cirrovc I'i i Si.iiiini di s IJelaliv-

pronoujens ar- stickt auch in lnun. ui-ioxaai-yvrfioi,

das ein femin. *ioxa<n a ttnov^a enthalt; später zer-

legte man arTo-xanlyvt;iog und schuf dam-ben xaai-

yi'jjfOs. Das Grundwort (tv-i gehört zu skr. umi-

Serie. 24. 7T0» 'wohl' bei Pindar Ol. 3, 4. Pyth. ü, 101

ist nicht zu ftndern, Vj^. altpcrs. ada-kai, worin kai»
idg. qoi enklitischer Ijokativ des InterrogntivRtnTnmes

(jo ist. 15. öidoi bei Pindar ist muh dem Mn-ter
rpW .- iftQut zum Opt. Plur. dläotit hinzugcbildot«

AjiiloL'.t aus anderen Sprachen werden besprochen.

2(>. t;tij!hii(t, wofür man ^.-rö'hjrtn erwartet, lieridit

auf dem Miii der-ellien Wurzel iilndk stamnuiiden

.\orist *e!}KS<!i( . der dnr Ii Kintlufs von noOto) zu

iTxolnaa umgebildet wurde. 27. inxnio: aus

yaro^, fffhs'knto-, ßlaa-tf^fifXv aus *ii/.ici!'~iftjfitti'

sfliwaelie Staimiifoiiij voll ^i/.tcio^), 6n<fqai-

ytai^at aus *Cda-(fijuivtattaty vgl. den «-ätumm lat. odor
und 99if^w«9m « thffgovtt tttm$. SB. e{af^ he-

ilentet ursprünglieh 'SunHinger' und istllundeitiune

fr. 158), erst Dionysios (fr. 1 Nauck '^) gebraucht es

fOr 079*0«. 29. M^pfsq^tov ans ^jgmifa-^vYttw
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Ort, «ohilt man iloii Silnildeii ciitfloli. 30. Die Eiiduri),'

der 2, Plur. Mt d. a^t erwmlis aus <lein ai/at iles

auch iinporativisili verweiideU'ii Infinitivs. — S. 105

—

124. llatzidakis, Ncugriocliihche Miücellen. -

S. 114-137. W. Sthulze, Miscellcn. 1. Ilesyclis

jOQÖi oz wini iluicli lOfMi'tvxöi in <k'in «lioklctiiiiiisi In n

Kdikt C. 1. L. 111 !>. 835 bestätigt. 2. Zur Bildung

der siiurrnatiscben Aoriste. 6fi6aat ist nicht ans iftmntut

uiit^tainl.'ii, ^Htuloni liat Haus aus cinf.ulii-: n:

liom. üftöfidtii iiacli itif.iii-aui. '6. Aiol. int(>oi '\\ iddtjr'

aus «TT« und ffQOi Wulle (vgl. ini^BihtOf^ also s. v. a.

laiii^rer. 4. wir<l VokalverltQi^ung vor Tokalischcm

Wortanlaut im Kretischen nachijcwicsoii. — S. 164.

0. Wicdcmanii stt-lll y/.wi;i.u zu altir. nd-alidlur

•ri'de an'. — S. IGü— Itiö. W. Schulze, Zu den

Idionata nominativa C. O. L. II 537 IL

Hixuc de l»llilolo^•i^' 16, -1.

s. It) 1 — 168. i-'r. Cumont, Neue Fraguientc

Juliaua aus Cod. Oxoniensiü liaro<'cianus 56, 133 und

Tlarteianus 5610 vind aus Paii^. «r. suppl. 690. —
8. 1*17. Ii. llaussoullior, 1 licr dit; hundoit cpo-

iiyniiscben llorocn der attischen Demen. — ä. 16Ö
—170. M. Bonnet, Zu Qnint. I 5, 84; 6, 88; 44;
X 1. 4«; 7, r,; \1 .'il. — S. 17:— 180. 1'. Cou-
vreur, Vcr/cii lmis di-r von unserem Text abwcii lH iiilru

Citate aas I'latons Thacdon. — S. 181— l.s.^. I'.

Kcnyon, Ilcsiodbruchstück in Papyrus CLIX des

British Museum (Theog. 210- 238 und 260—270).
— S. |h4. M. Bonnct, Nailiwci- tb r Fmin Tiiyni-

bri.s fUr Xiberig (Vcrg. Acn. 10, 420, zitiert bei Trobus

ist sweifelhaft, anders 5, 8S ; femer 8tat. Silv. II 7, 45
und Claudian :i5, 178). — S. 185 f. M. Bonm t,

Über i'olilians Coliation der Kditio princ. von 147:2

mit Poggioa spftter verloren gegangener Hs.

Itcvne internationale de rcnsoignement XIll 1.

S. -21 .^0. ('. Jullian, Dir .iltestcu rniv. isit.it. il

i-'raukreicbs. Auf Marseille und Autnn folgten Trier

und Bordeaux. Dieses war einst Emporinm, jetst

.\ndiforium. firldirt wurde Grammatik und Hlietorik.

Jene kntli>fte an die Lektüre iler Sebriltsfcllcr an, im

GriechiKchcn an die Krkktnuiu' Homers, im i.:iteiiiiscben

an dio Krldirnng Virgils. Kin Bild der Schulein*

richtuni; ^ebt nns pineneits Ansoniuü durch seine

(!edi< litc, .ii>ilciM it> Si r\ iii- iliin li suiiieii Verijilkommi'U-

tar. Iii der oberen Schule für das 15. bis 2U. ]<cbens-

juhr wurden von angesehenen Gelehrten rbelorisclic

('bunten gehalten in der Art soii Sem eas Deklaiiiationi n

Die Schule war stark bebuelit und die l.rlirer ualiim ::

eine hohe Slelliiiin ein. Als .Jusliiiiau dir l uiveisitat

iu Athen aufhob, wurden die bisherigen luunicipaleu

Scholen zn episkopalen, ohne ihre innere Einriclitung

zu veründem.

K«zensi»n.<« - \ erzeichiuü philo!. St-hriflcn.

Andreac!, Simonis filii, . . . llexaeiiicrou

libri Xli. (.1. ( l. h'.'il:: LC. .! S. ,s4-ht;. Hin In-,

deutender Beitrag zur Utteralur des Mittelalters. // II.

Apollonios de Rhedes, lies Argonantiqaea,

Tradiirtiiiii fran^aise \k\v II <!,' Ii \'J!, <l> Miratout:

ßuU. er iL 1 S. 7. Wird gelubt von J,.

Bauir, .\., Forschungen zu Aristoteles \ l!hijvalu>v

nohtfia: //. Z 70, 2 S. 292-295. Eine Cbcr-

scLilt/.ung des liistorisi'hen Teils, den Seloeh für eine

wenig wertvolle Kompilation hält.

Biadcgo. Giuseppe, Calalogo descrittivo doi

Mamiseritti della lüblioteca conmnalo di ^'erona:

LC. 3 S. 92. Die Bearbeitung ist durchweg sorg-

fältig. P. H.
Cicero de oratore ed. l>y .1. 5. Wifkiiig: Athi'u.

340G S. 148 f. Grol'ser Fortsehritt sogar tlber Sorof

und Pidcrit hinaus.

Cireros philosophische Schriften, An.swahl von

a Weif^rufefs: DLZ. 6 S. 171. Höchst brauchbar.

E. Wellman II

('iccroois de oratore 1. III. Ree Slattgl: Hio.

ili ßloloffia XXI, 482. Notiert von A. C.
Ciri ronis opcra rhetoriea recoi;n. Git. Ft tt-dricli,

Vol. II: liaijcr. Gi/iuii. 9/10 S. 616-623. Grundlage
nnd .Anregung ftlr weitere Studien. Amman.

Claudii Claudian i carniina rcc. T/ieodonu
Hirt: LC. 3 S. 82-84. Ein umfassendes Werk,
reich an Resultaten. //.

DeDiosthcnes' ausgewählte Reden von Wester-
mann 9. Aufl., bes. v. E. Uomibety: Hiv. di fifo-

logia XXI S. 478. Gelobt von Ihvi. Ba>'«i.

Dizionario di antichitä classica di Arturo l'as-

dera (fasc 1-2): Riv. difilologw XXI 8. 479. Zett-

gemäbes UDtemebmen. Dom. Basti.

Dräsekc, Jobs., .Vpollinarios von Laodicca: XtC
3 S. 66-68. Kini- sehr iiiit/.liehr Vorarbeit ÜBT ^IW
Biographie des Apulliuarios. E. F.

Festi de verborum significatn cum PanH epitone,
cd. 'I'lieirn ick de I'oiior: /fai/rr. (ftfiuuits. 9/10 8.625
-62«. Siibere kritisihe (irundlage. .1. /Jcueilwa.

Friedricii, Jh., l>i.' Holztektonik Vorder Asiens

ün Altertum uud der Hekcl mat batti: JiphW. 4
8. 117-12?. Viele Behauptungen des Verf. bleiben

zweifelhaft. FertlimiiiJ DilnnidiT.

Frochde, 0., 1. De C. Julio Romano Gharisii

toctore; 3. Valerii Probi de nomine libellnm Plintt

Seeundi doctrinam coiitinere ih-iiionstrutur: '?>. Die

Aiilangsgrtlndc der romisdien Grammatik: Jipli H. 4

S. 110- IIS. Die Hi'sultate bleiben /weifelhuft ; die

Ausfahrui^ von 3. bleibt hinter dem Ziele zurflclt.

Georg Götz,

(ii hiiard, K., De I). Juiiii Bruti sienerc dicendi:

Ai ch. f. lal. Lejc. \ III i S. 303 f. Vorsichtige For-

schung.

Homer. .Anbituug zur Vorbereitung uiif Od, I

-.\ll von ('. H.Ht:f, Gi/tiin. 24 S. bl!>. Kntspricht

seiueiii Zwecke vollständig. ./. SItzhr.

llruza, £., Beitriige zur Geschichte des griedii-

sehen und römischen Familienrechts,« I. Die Ehe-
bi'gründnng na« Ii atlis. li iii I!. htr; IF. .S S. 84

•h5>, 4 S. 11:M16. Verl. ist manchen schweren irr-

tOmern und FefaischlQsseii anheimgeMlen; der Dntek
ist iiul'serst fehlerhaft. 11'. Tltmnsn:

Kchrliaeh, K., Mitteilungen der Gesellschaft fUr

deiitsilir F.rzii-Iiiiiigs- niiil Sehulgeschlchte: BpkW.A
ä. 122/3. Empfohlen von A'.

Keller, lateinische Volksetymologie; Ggatn. l

S. 14-17. F.iii li(ii'liint<T<'ssantes Kachacblagebiicli flir

alle Philologen. //. Ziemer.
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lioxioi Sogucriani ftvvnyMyr ).fSfon> xQ^'^i"^''^'

iusriipti pars prima. (A) Kx co<lii<! ('<iislin. No. 347

e.l. Curol,,* Binm^u: BphW. 4 S. 103-108. 5 S. 137

-140. Ättfserst auerkoinende Kritik vou U. lieitzen-

$tnn.

I.ivi ah II. r. 1. I. XXII, orklfirt \>>\\ '/'i'cl.hia,

3. Aufl.; 2. l. X erklärt von Luterli,icher : Uuyer.

Gffmn. 9/10 8. 623-G35. 1. Text mit Recht ziemlicli

grtrou nnrli dein rutcaiius, Krklämiip scliiitzoiiswfrt.

2. Koiiiiiientür trcttlii Ii, Text folgt luelirfat li mit Un-

recht jüngeren Handschriften. U '<;//.;.

Maafs, ErneetiiB, Aratea: LC 3 S. 80-82.

Angelegentlicbat empfohlen von B—r.

Mahaffy, B., Tlio (Ireok worM iiivler Itonian

sway: JJZ. 70, 2 S. Vielfach anregend, ji-dorh

sind die religiösen Strömungen und die Altert ftmer we-

niger eingehend behandelt als die Litteratnr. Delorlt.

Manitiiis, M., Gescliielite der christlich -latei-

nischen I'ocbie: l'lil.Z. 1 S. (J-H. IM keine < ifient-

liehe Geschichte und steht auch sonst hinter Eberts

Werk nirflck. G. Krüfffr.

Mustard, W., The Ktyniohigie-; in tlie Servinn

Couimentar}' to Vergil: Rh- ili /Hol. X.\l S. 408.

Fleifsig and auf der Höhe der l'orsciinng. A. 1'.

Oehlcr, R., Klassisches Hilderbuch: AVr. </e

p/iil. l«i,4 S. l><^. Kilige und pl:inl<>?.e .Arbeit. //. //

Philosopliie: Ücriilit iÜmi' .lir di-utsihe Litte-

rator der Vorsokralikcr. 1891: Arch. /. UetrJt. tl.

Philo». VI 2 8 «59-275. E. Wellmann.

I'rellwitz, AV., Ktyninh>j.'i«clie^ W-irferlnicli der

griechiäciien Sjtraclie: DI.Z. G S. Itilt. Mit l'kils

und Sachkenntnis gei^ciirieben, enthält jedoch viele

nicht probable Ktymohigien. /'. Krttsriimer.

Rieger, H., Die konze>sivi> ll\]Mita\e in den

Tragödien des Seneca: Arrh.
f.

hil f.' i \ III 2

S. 3UÖ f. Ergänzung zu >iäglers'ächrift Uber die Kon-

lessivsltse der philos. Schriften des Senora 0873).
Scerbo, IV., Graniniatica della iin/na lufina per

U80 delle sciiole, i»arte 1: Uic. ät jiloloyut XXJ,

481. Ist nicht schnigemflfs und folgt veralteten An-

sichten. V.

Schmidt, A. M. A., IJeifnlüc zur Uvfanisehen

I-.Aiko-raphic. III: .1- , /,. / l„l. VIII 2 8. 80.j.

Der Artikel contra wird behandelt.

T4tteinisrbe Sehnlbtlchor fllr VI nml V von

1. .1. ll'tiihinr. 2. A. Füfiri'r. Joh. Ihmhr.

4. \V. F'<k: Jl.n^.r (ji/inntis 'J IO .S. ti:il>-(i:iH

1. Im Privatunterricht braiiclibar. ./. Hau». 2.-.'{.

Brauchbar, duch nicht an bayerischen Anstalten. 4. Die

Methwle ist verkehrt. SchilhMn.

Selti, (i., (ili Kitiijraninii lii f.ihi'ino: IlfiliW.

4 ä. 101-103. Verf. geht lü weit, indem er alle

Epignumne dem Lncian abspricht. //. SttuUmütlfr

Sophokles .\ni i<;i>iie, Kin lieitrai.' zur (rcschichte

und Beurteilung des antiken Dramas, von //. IVi-h-

tiujVr: (ji/inna: 1 S. 14. Hebrfoch dringt sich ein«;

Tadeisucht hervor. Ilenfauer.

Stephenson, A., .Public lands and agrarian laws

••i tli< Pvoinan rcpublic: UZ. 70, 3 8. 297. Unzu-

reicbeud. ßeloeh,

Stovart, J. A., Notes on tbe Nicomachean Ethics

oT Ariatotle: AeaJ. 108S S. 85 f. TOchtige Leistung.

Fr. 7*. Riehardt.

\
Tnciti <le vita et nioribus Agricolac; !., erkliirt

von Tnt kitiii. Autl. : IJui/n'. (jijinii. 9 10 S. (;2.').

Kommentar vi>r/ai.'lich. /''. M'aller.

Thomas, r., Notes et Coiüectures snr MuniHuti
liphW. 4 8. 108-110. Die gewonnenen Resnttate sind

unter sich nicht gleichwellig. KoihckI /'o/sheiff.

Weudland, Paul, Philos Schrift über die Vor-

sehung: LC 3 8. 68 f. Eine wertvolle Beretehemng
der PliilnforscItuiiL'. f 'r

Wilisch, K., Die altkorinthi^clie 1 lidiiindustrie:

]>L/.. 1» S. 178. Die Zusaniinensiellung des Mate-

rials ist sehr umfassend; die Probleme, zu denen es

Anlafs giebt, sind zu kurz gekommen.

I

Wiillin r, D., Die auf das KrieL'sweseu bezttg-

liclieu Stellen bei Plaiitus und Tcrentius. 1: Areh.

f. lat. Let. VIII 2 S. 302 f. Ein Beitrag zur Be-

uUeilung des Plantns als Dichter.

Wurp, .1. .\.. De invlued vaa Scuecas Truerspelen

op üns tuunei l: I > LZ. Hi 8. 173. Vortrefiliche Nach*
weise. K Marliu.

Zoeller, M., Gnindrils der Geschichte der r5-

mischen Litteratur: /ini/fi: (iipim. *• 10 S. tj34. Eine

unverlüssige und unkritische Kunipilation, vor der

C. Wfgma» emstUcb warnt.

Entgo^nngr.
hl .N". .'i ilii'Hcr U'^cl« iiM-lirilt uuft-r/irlit llt ir Ir,

()ehmicli«".i in Hncii: „zur Dnuiiiitni^ri«- di - .AmIjvIii.,-

eiiiHt H«-.s)iriiluin;r. in wrlrlir-r uninitt<-|li;ir mi linr uii-

trelilii Ii vnii mir iiu('ir''^ti'llte 1 »t Imitiiiii ih t irrii i liix In n

'l'nii."'ili.- i|ir enipliiiti» lic .Aufruf iiiiirkiiiiiiit un.l ..Wiihr-

ImttiLT. ilif l'liii<i|i.yi<- (li's lu-un/.'-hiiti M .lüjirlniii'li rt^ w.iif

tirt i.'i-iiiiik''n . w. nu sii|( li.- .Aii~( li.iimiiL'' ii Ü.tiiiii i.'^
-

\\ ,! llll^Ül." .Ii llr 1 l.-lillll iilll llilt l\vr lliTr iti'i i'll'flil -

L'lanlil in rinrr mmi ilnii l il i> rti ii Sii llc im iii. ^ liiirlir^,

Wii von •lelii Intiiilt ilvr ilrei Sine kr iIi r Or'— lii' dif

üi'iii' ist. tinilrii zu si.ll'ii. i»ir li'rr. Slrllr .htJi.ilt iilii i-

liiinpt kriiH' I iclinitidii, am « iiiurstin ilii- < ini;r irrio« lii-

.sfhfii TriiiriMlii'. l)ii' ItjrniTiii .S.itzi': _ilini W'nrtlant,
nai'li suL't «lic licliniiiirii niiiif- mlrr -ihr urnii,'''* lind

.Aller grnii:ilit ist mit jrilrr I Irliiiitinii ft«;is ir.iiiz

.iniliTcs" iiiilssi-ii liri di'iii l.rscr il ii Kiiidiii. k In i vlirniti'ii,

d.il's di" Iii'linition, uinm :uii Ii iiirht nn d. i l iiii-rtcii

Si' Iii' dxrli M"H!4t iru'i'nilwK in ni>-iiii!iii Mni li'- «irkli. li

iinlL'i"'' II' niirdi n M l. hns i>t tliiit»;irlilj. n niirii lil:::.

An k l r '^ll !! dii.s Hiirlies ist xvr.ln dii. kt iim h indirrkl

irij-rml l im- 1 Irlinitii»!! diT irrii'<-|iiM;lli ii j'r,i;;iM|ir Lr>'!.''dn ii.

Il irt. i. h I iii< Mdi Ii"- i; lien vvidliMi. -hw.iii' sir h i'-.i iiI Iii Ii

niidci- .»ii-L'i i.ill-!i iiU .eine {;ri<H:hiHche Triigodii' ist t-in

liidvi liii Aii-ihniir der Heldensage", wie mir Herr ü.
OflimiuLun /U!tcliri-ibt.

Breslnn, ihm Ifv Febr. IflOO. P. Rlehter.

ABtworl
Die Kntci-v'iinnjr linft auf l im n Wortstn it. liiimiK —

\V t die Kini»t eine!( Trnuriker> In-iirtidleii will, iiinft sich

einen lti'i:rirt -li-r Tnigiidie ueiiiaciit lialien. \l i il4»r

Wiinlignii;: der Werke nach Technik uml (ichalt wlnl
diiisi r /lim Aiisdrnck kouimeii. Ks ist liierhei j^aiiz iiii-

wfMiitlii Ii. <iU iiiKn den gewonnenen ISegritl irisondcrt

lichiindell iiiid niiher Itestinirat oder nicht Der \'i>rt'. v> r-

iiiidd''! ••ine geiinne HegrittVItestiininung, «her wiu cm
roter Kaden zieht ^irli durch »ein Hncli die .Ximclianunir«

die ich kurz als seine Dutiuitiun Ije^uiciiiiet Imbit.

41. OehmiehoB,

VMWBtw.RMlAktaur: br. Fr. Hardär, Rerlia S. 48, I.wiwnnfiir W.
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ANZEIGEN.
^gt. ^a«irfn««& "^evtaq^^. Ŝ eiffttbeVt yeytht a\v.

1U4 tW 8t|li»Mmi|Cn btr nturjtm L'rliriiliw fir tt« €(t>I|iitm4

Dr. WM.f 9tmg,t,
Otetle^RT «Hl MittgL OfnaPum in Darfturg.= 17K etilen 8». 1,40 geb. I,so TO. =

tnili« «wH »cftt twrtrtltii.* (Vtitcc. (Scttualblatt IHM. Jia. e.|

R. Gacrtnera V«rhig, IL Heyfplder, Berlin SW.

= Neue Erscheinung^en.

Fr.My, OeM«. Seis Leben mkl wiM SdiriftML Mt 1 TkellilU.
:yaia M. geb. 4j80 K.

fi. fierber, Bm leh ab Grudlage «OMrer VdUHidManf.
81L «k 10 H.

R. Itaym, Dm Lelta Hu ButfkaiB. Mit X. Duadun Mdnte.
ICH. seb. 12 H.

' ClieiitiiiUliiilieeMCbiit. hu Anttnm der histariMbea
OeMlladmfl m Berlin henuig. von J. JaMrew, XIV. Jtibrg.

, henniff. von C RMbwieeh.
VI. Jahre (1«>1). W M.

K. Jo8l, Der «tchtp and drr XcnoidioiiliNriK« Sokrnics I liiind. 14)1.
(l>i>r II 'SvhhuV-l Hrn. . f.. r.l, l-t h m \ : i-mi.;.

B Keil. IMi' Soloniüche YerfaüünuK in Arlstol«'!!-»' Vi<rrusHunar<>trc-

Hrliicht*' Atheiiü. li M.

G. Koch, Ueitrili^e rar UMeUehte dar polUlnehen 14mu und di>r

Kesriprunipipraxle. In Tier Teilen. L Teil: Abmlntismus uikI

l'itrlAiuenUrumuB. t.'>ii .M.

K. Koehne, Dan HnUfmUeaamt. Hin liiätra«,' zur (•uschiclitu »V-r

Jbüinfmnioncenoaaeniichiiften nnd der itobttrdeaorganüation. 7 W.
K. Lamprecb^ 1$«rta«ke ficwMebt». (In 7 fitoden.) I-III. BdM Je <t .AI.

geb. K M.
8H.W. Münch, »nc> nftdairoitriHrli«« It(>ltrü|r<>.

0. Rubensohn IMo MjMt«rl(>nlii>ni^tUmer in Eleuxio und Ramo«
tlirali*'. Mit l'lam ti nn<l AI<biIiIiinKt'ii- 7 M.

8. Sieinhausen, tteaehtehte 4ee Aenteclien Briefea. Zar KaUnise-
svliirliu- s dentwhen Volkes. S Teile. LS/iUIi.

— Kttltur.Htnd(i>n. .SM.
P. Wndland, ritllu'H Hl^hri(t aber die YorHehung. Kin Beitrag zur

Ueechiobte der uachariatutelinaheii Fbiloaopbie. i M.

R. Gaerlnert Verlag, H. Heifelder,

Ciceros Rede

de imperio Cn. Ponipei,
naeb

pUagqgisclicn i ii'>i<'lit!<pnBktea

erklärt von

mm njmM»lni:i tu v.i*!.^;?»!

VIII und llU SeiU-u.

1,40 Hark, geb. 130 Mnrfc.

R. Gaamin Veitai, 1. NqfaMir. BerUal«.

Andr«aM, a. D« eodieiboa Xediee»
Anudina TneitL 1^

Buea«, A., Die nanphtenisehen Anakger
der laasss« des Porpbyrina. iJC

F\cm, E» Uber poljtiMln Kniikatnnn.
Kin BdtraK zur Aadwtik. IJt'

Geratanberf , C, Über 4to Beden bei

SaUnat. lUK
HausMi, F , De Atttlphontii tutnk^

HerdHMr, H., Di« Ojio|«dle ia Wie-
landa Werken. 1*^

Hoihnami, Q., SdiiopfwOrterderOrledhea
und liiimer. l>f(^

LeliBMnn. R., Schopenhaner oad die

KntwicJcnlnnir der niunisti«chea Weit-
auflchanniiK- 1

Lobke, H., Memmder n. luiino Knnat. 1.^
Michailia, C. Th., Zur Knt!>tehiing von
K«nta Krititider Urteilskraft 1. IM

Tbiemami, K., Die Platoniü<-}ie Eschar

tolücie in ihrer psuetischen Ent*

wiikeluiifr.

Uckertnann, W.. Über den Artikel bei

£i^nnainen in den KomMlen da»

Ariatoplianea. 1«A
Veiflt, R., Über die FoljnorpUe bn

Gnglisi'lien. 1

Widert, H., A uiiicrknngen aar engliichea

liniiiniiiitik. 1«Ä
Wallenweber. F., BeiträsT« atnr ( Seschiehte

der fimlischen Orammaiik. ( 17. .lahr

huuib'rt

.

) 1 •

Poesie
Tlu'()I<)«»ia

IMülosopliia

Ju8titia

Dicr fi|}cnbc 6iatucHcn

mul bm
SfilCTigrmdtbcn MapbecIS

im Sotibin

Vrcitf von (£l|Vnbrinmafft

mit Södel

o^nc Sotfrl

a m.
Milte -J Ml.

(3rbe ifl rinida )n ^kn.)

>reiMciiei(|nifFe mit 2(m> ^(bbiibuiuKn gratis,

laffelbc mit INietet^pcn 1 1K(. lu %
Gebrüder Micheli,

)r(t nmcr IMI WitNlt 78^, <hf( bcr ütutn t8ilbcl«iftrafte (oonncnfritc)

Oer! in. ^^__|^^^^^^_^^^^^^^
R. tiaertnerti Vcrfaig, IL Heyfelder, lleriiu SW. Druck von Leonhard Simion, Berlin 8W.

Digitizcd by Goügk



7>

WOCHENSCHRIFT
FÜR

KLASSISCHE PHILOLOGIE
EMBjLuaawmm vom

GEORG ANDRBSEN, HANS DRAHEIM

FRANZ HÄRDER
Berlin, 22. Mäi-z.

ftoWllbriieh «UK

10. .lahrganff. 1893. No. 12.

AufluMMM und Anttigmi

O. S«b»mi«liK, IH» XJTtterimiMUifftäDior in EleiuU
vaA Kmaumtwwlk» ftL At»ai1)n|c) 3IU

O. AttincfT. Kmijii mir l-vr-urRiH- i-t sos inxtitutioiLii
'A. ilplüu.ri . 8IH

I.. Uittt'i«!. Krirli.sr.Tlit uii'l Viilkgri'''h< iii il«')! "Htliih,
Prwviojtcii <l<v rtim. KnisiTri^irh«*« :i>. Srliiiltliprü) III. 'MX

»i. Briiuisrli. I>i>> ockisi'ht-u i- un<l c-VokHU' i W. Deerk<>J :«ia

£ Lvbmiknu. I>«i Romkiior. servit. qaacat. (V. (l»|>pert) azl
DitBerliBvrBehnlkoDferans. Bafmt >

*0B a FrankflutOT l<O.W«U)wn-
&rr»nkfar*«r,VtelfittabDh«lNdmniBf fUc)

AmMügt: Rlininiwh«» Mniu-iim 4K I. Dulletin <i« oorr«-
»(»mlunre hpllnniqni" XVI. Soj>t.-Niiv. ISfcJ. — Jnnrnal H»w
NnvuntM I»t-^in>H r MnUi'ttiiHi ili flri ho'^I'^'^iu i* sfari»
Piilmntji. Hl. II OK' -N ny - AUiPimruiii il'R -
lntl"i;4Tiiiinii«i Im F'. 'f..- II. I. i lJ<Tliiifi phil»-
ln(;it.. Ii.- W - I r.' ii'jrhiiü 7, f^. — Korr«'H|Mtn')«'nEH|jit f lür
.Ii. i;. I - III, ( l(c-.ils< lnil.-ii \Vurtt( iiil..Tv;s n lu, \rn-
.h niy l'>~l. i< fJ. - Blütler fUr tXaa üymiiMial-äcbul-

au7

Die Hcmn Verfasser Ton Progninnien, DiaserUtionen und .Honstigen CielegenlieiteMlixifliin werden gebeten,

RewnnoDMsemplue aa A. Oaertnera VerlagabncUtMiiUiiiw, Berti n SW., Schflnebergeretr. 86, eiimindeiim wollen.

Rezensionea and Aueigeu.

Otto Bnbeniohn, Die Mystcricnheiliglümür in

Kleusis und Saiiii>tlirak< . Mit zwei Planen

and mehreren Abbildungen im Text. Berlin 1892.

n. Oaertaera •VwiimihiMÜiliMwMnwg, llernuun llev-

Alder. 240 S. gr. 8. 7 A
Kinen klaren Überblick über rlio inMiostoti Kr-

gebnisH« der Forschung auf dviu duukleu (Jebiet

des Mj8teri«Dkaltw, Mweit aof denflelben am der

Beschaffenheit der Knltstütten geschto.sHeii werden

kann, bii»tot ilii- durch eine Froisaiifgabe ticr

Btrafeburger phiicNrophiachen Fakultät veraululkte

Arbeit BabentoliiH. Beaonden der erst« Elemis

behandelnde Teil enthält iminches Nene. ß«'i d<>n

Aii'-grabringcn der griechiHchen archäologischen

Gesellschaft haben sich nänalich au derselben

Stelle, an welcher der spitere Weihetempd stand,

Sparen eines ebenso wie dieser wahrscheinlich

nahezu (inadnitisch atii^clct^ten nltf>rcn TcinjirN

gezeigt. Da die 8cbüderuug des liomcribchen

Hjinnos «if Demeter mit sa&mr Lage 'anf dem
VoTspmng des Hügels unter der Burg, über der

Stadt' völlig üliereinstiinint. so nimmt K. siclior

mit Kecbt au, dals der Dichter dieaeu Tempel,

denen Gmndmanem jetet aufgedeckt worden sind,

geschildert hat. Umgeben war er ron ebem
Hofiranni mit einem Altar, nnd linrrs von Muueru.

die sich an die üefestigimg der Uurg anlehnten,

eingeschlossen. Innerhalb des heiligen Bezirks,

in der Ncvdwestscke jenseits eines FebrorBprttngs,

befanden sieh HShIen, durch die Hades mit der

geraubten Kora in <lie Unterwelt hiualigefahren

sein sollte: sie bilrieteii viclleielit die Veranlassung,

dals sich die Verehrung dieser Gottheiten über-

hanjit g<enide an jener Htelle entwickelte. Vor
ihnen stjind ein kleiner 'IVinpel des Hadcs-lMuton,

iler luii-li den vorliaiideneii Resten in etwa der

gleichen Zeit wie der erwähnte älteste üeineter-

Komten4ieI errichtet worden ist. Alle diese

Baut«n bestanden aus Luft/.iegclinaiicrii , deren

Fundamente ans einheimischen Steinen polygonal

geschichtet waren.

Nadi Britebung des elensinischett Lokalknlies

7.tim attischen .Staaiskidt wurde unter clen IMsi*

stratiden auf der alten Stelh; ein neuer grör>erer

Tempel mit zwei übereinander liegendeu Hallen

errichtet nnd der Periholos erweitert, zugleich

wohl anch die Formen der GottesTerehning selbst

ii*. der Weise neu geordnet, wie sie bis in die

rümiäche Zeit hinein als Mjrsterieukultus lieltuug.

behidten. Wahnolieinlidi hatte dieser Tsmpd
schon rings an den Innenseiten der WSnde Stnfen-

reihen. dii- als Sitze (rttli r In' der aus der .spä-

teren Anlage erdiditlichen Scliinalheit wohl eher

als Stehplätze) für Zuschauer gedient haben mögen.

Im Folgenden gefingt es R. nicht, dum. Nneh»
weis 7A\ fiihrcn, dafs in diesem Weüictempel nocli

ein als Allerheiligstes abgeschlossouer Raum
(dfttMtodoy), von dem bei den Ausgral)uugeu keine

Spnr an^eftinden worden ist, Torhmnden gewesen
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sei. Au» ilou iiiigezogeiien Steilen scheint mir

nur herronogehen. dafs die Ringeweihten sieh bei

der nrichtlichcn F*'i»T zni)iiclii>t in ilcin tliiiikr'lii

Vorhof iiiifliicltiMi, Itis (lio Thür dos 'rcmpols, um
diu man sich driiiigte, gcüifiiut wunlc, und daH

glftmsende Lieht, von dem das Innere «ntrahlte,

sich 7ri^t€. Sirherlieb wnvda whon dadun li eim-

Wirkung erzielt, wie wir ^^ic iin inisereu Kimlcni

beim Aiiblick d«'a Woihuaulitsbuuuies lieobuchteu.

Dagvgen ist «asagebeu, dafs Jakehos in Eleosis

jcileufulls keinen stüiidigon Temiiel gehabt hat,

wiiH auch Kohih'. rsyclic S i'ili. >olion niigt.

Sehr khir ist dann im Auisclduls an die Ergeb-

nisse der Ausgrabungen die Oesehiehte des Wieder-
iinfb.uiH des von den Teixi-rn niedergebrannten

\Veihetemj)«ls beliandelt. Der Anslirneli des pelo-

liannesisehcn Krieges unterlirach die Arbeit wieder,

und so ist die die Vorderseite schmfickende Snnlen-

Iiallo eist zur Zeit des DemetrioB von Phaleron

zur Ausrilirnng gebingt.

lu ihniieher Weise uuterHueht Ii. die ül»rigcn

im heiligen Bezirk und dessen Umgebung vor-

hanrlenen Kauwerke, insbesondere das Heiligtum

des i'lutuu und den ni)niittell)ar neben dem TeU;-

sterion gnlegenen, liwlistwahi-scheiulich gleichfalls

der Demeter gehörigen Tempel, der in der Zeit

<Ier Tisi.stratiden erbaut sein durfte. Dabei ver-

folgt er die Kutwickhuig und Erweiterung der

gesamten Anlage bis iu spätrümiische Zeit hiuciu;

überall benntst er aiimtliehe Hilfiimittel snr Er^
keniitni^ des TlKitsüdilichen mit niar«vollem Urteil

uuil scheidet das .Sieliere scharf von der bhdscn

MdgUekkeit. Wenn er freilich S. f. au» dem
Umstand, dals sieh Priesterwohnnngen für die

grieebi-i h,. Z. it; in der Xähe des heiligen Mezirks

nicht nachweisen lassen, sclilielst, diese würden

irohl auf der Hurg ihren I'latz geliabt haben, so

flbersieht er folgende Mdgliehkeil Da sich das

IVie^terfnm. von den atti.schen Keryken abgesehen,

auf die Nuchkummeu der alten vier elensinischeii

Karsten beschrankte, so küuueu die i'ric^ter sehr

wohl auch in den altererbten Häusern ihrer Ge-
Hchlecbter in der Stadt selbst ihren Sita behalten

haben.

Im sweiten Teil« sammelt der \er(. zum Yer-

gliMch alles dos, was die neuere Forschung iu

|{iieksi<h( auf die andere wichtigste Myslericu-

knltslättc, den Tempel vuu .Sumothrake, erkannt

bat, ohne dabei, wie er selbst erklärt, wesentlich

Neues bieten zu können. Als festes Ergebnis tritt

uns r>!._'( !nl<'. ciif^cgeii : Ans der Aufdeckung von

Opfergiuben iu ilen Tempelu geht hervor, »hils

wir et hier mit eigcutlichen chthunischeu Gott-

heiten zu thun lial»eu, im Uegeusatz zu denen vuu

Elensis, welchen stets auf fittftol geopfert wurde.

Im Kutte hiefsen sie allgemein 9foi fifyäin^ da-

lier sie von den Schnftstclleru, die eine genauere

liezeichuung suchten, sehr verseliiedenen (iötteru

gteichgesetzt wurden. An ihrer Spitse stand wie

in Kleiisis eine (idttbi, die hier aber der Rhea-

Kybele verwamlt war oder wenigstens frnhKeitig

mit iiir versehmoi/en wurde, da man sie ihr ganz

gleich auf Mflnzen ond Reliefr darstellte, und rin

l>eim Klang des Tynipauou ausgeführter Ucigen

zum ältesten I''estbrauch gehörte. Um die Mitte

des 1. Jahrhunderts v. Chr. wnnle der alt**, etwa

im 5. Jahrhundert errichtete, kleine Tempel um>
gebaut. Die gewaltige .Vusbreitung de« Dienstes

aber, die er liiindiTt .lalire s|iät<'r erreicht, beruht

zum grür»teu Teile auf dem Eintlufs der Make-

donier bei GrOndang der hellenisÜsbhen Reiche,

da sie seit ältester Zeit jene Ootter verehrten.

Im folgenden wird dann wie in der ersten Ab-

teilung die Oesehiehte der Bauten des heiligen

Bezirks, die aber im wesentliehen schon am
•2(50 v. Chr. abgeHchlo8.sen ist, naeh drei Perioden

gegliedert vorgeführt. — Der iuhaltreichon Arbeit

fehlt leider ein Sachregister. Die .\us8tnttung

und der Druck des Buches sind Tonri^Uch.

Würzen. H. SteuAiBg.

Onttave Ättinger, Kssai suj Lycurguo el scs
institutions. Nouehfttd 1893. 53 8. 8«.

Atting*'!^ \'iirtrag, der bei der Versamuilung

si li weizerisclier Cymuasiallehrer in Neuehätel im

Jaliru l^'Jl gehalten wurde, hat den Zweck,

einen Oberblick Aber den g^nwurtigen Stand

der I-yknrgfrago zu geben. Im ersten Teil

giel>t der \e.rf. eine Zusammeustellnng der Nach-

richten der .Alten und der Ausichteu der neuereu

Gelehrten Qber Lykuigs Penon und Werke. Der
zweite Teil behandelt die einzelnen Punkte der

lakediimouischen Verfassung, und der dritte erörtert

einige Fragen über die l'erson Lykurgs.

Die ältesten Nachrichten über die lakedaroo»

nische Verfa.s.>>ung kennen Ljknig nicht; der erste,

der ihn nennt, ist Hcrodot. Erst im vierten .hilir-

Inuidert wendet mau ihm grüisere Aufmerksam-

keit zn; so {Qfari Xen«^hon die lakedSmonisebe

Verfii$8DUg ganz auf Lykurg zurück, ebenso er-

wälmen ihn l'lato. Aristoteles und Ephoros. .Als

im dritten Jahrhundert die Könige Agis und

Kleomeues den Verfall des Staates durch «ngrei*

fende Verfassungsänderungen aufzuhalten suchten,

stützt«Mi sie ihre Xeuerungen dnreli Zuniekfiihrnng

dei^elbcu auf Lykurg, und seit dieser Zeit wird
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oUfifl antenohiedsIoM Tivkur^ Ku^cHcbrielien, wiu

sicli atif sparLitiiscIie Verfassung bezieht.

Diesen 8taiml|)iiiikt vertritt i'lut4irch. — Die

Neneren. wie FVwtel d« Conlnugo nnd 0. UQller,

ae\if\\ tfils ^iinzlich vou Ijyknrgs Person ab, wah-

rouil arulere, mit Grote, ihn als liistorisiche Gestalt

beibebalieu, oder ibu zur lujthologiacbeu Figur

maebea.

Die vou Plutarch überlieferte Rheira zfligt die

• iniiidzüge iles laketliiiiiuni^clieii Staatswesens vor

i'iinsetKUUg der Ephoreu. Bis auf das Doppel-

kunigtnin, daa au mnem mpotMrtfic^ 7a\ eridiren

ist, stimmt diese Stantsfonu mit der des heroisehen

Zeitalters, wie sie uns in Homer entgegentritt,

übereiu. £s kaou dieselbe alao keine äcbopfiuig

Lykurgs sein. Die Einseteaiig der Ephoreo wird

blols von Herodot Lykurg lageschrieben, alle

anderen setzen sie später an. Xacli ihm ölier-

eiustimmeadeu liericbt des Aristoteles und Pintarch

kaim ne mit einiger Wabraeheinfiehkeit Theopomp
sqgMduieAMn werden.

Die Ileeresorgjmisatinii ist schwerlich l in W< rl

Lykurgs, eher altüberkommenes dorisches Stainmei:-

erbe. Neuer Qettaltang bedorfteo dagegen nach

der Festaetsnog im Pelopoones die geeellMhaffe-

liclien Einrichtungen und iiier sieht an erster

Stelle die originelle Krziohnag, durch die die

kriegerische Tfichtigkeit dea Volkes erhalten

werden sollte; demselben Zweek diente die

M^flttta. Die SjHsitien. nrspriinglieh militärischeu

Charaktere, wurden von Lykurg /n rein gesell-

schaftlichen Einrichtungen umgewandelt; denn

Arme nnd PeriSken, die Kriegadienat thnn moftten,

waren davon ausgeschlossen.

Vou selber fallen dahin die Berichte üliei

EiufiihruDg der Schrift, über die Verbote des Ge>

branohs goldener nnd silberner Mflnsen nnd iihn-

liehe Bestinimnng< ii.

Die Äckerverteihnig des Lykurg wird erst

vou Polybios an berichtet, während frühere ge-

wichtige Geiriibrsm&nnM', wieXenophon, Plate n-a.

davon nichts wissen. Vielleicht versuchten Agis

nnd Kleomenes die von ihnen healisiehtigte Acker-

verteilung damit üurclizutictzea , dals sie behaup-

teten, nmr eine von I^kwg getroffene Hafsregel

wieder emenern zu wollen; als dann ibr Versuch

mifslang. erhielt sich die Meinung, es habe eine

solche Verteilung unter Lykurg stattgefunden.

Die Angaben d«r Alien, wann Lj^ui^ gelebt

habe, weichen aufserordeiitüc Ii weit voneinander

ab und lienihen alle auf Koiiibinationen: wir

haben keinen Anhaltspunkt, die Frage zu ent-

sebmden.

In den Nachrichten über sein Leben stimmen

die Alten nnr darin überein. dafs Lykurtj der

Vormund seiues Netfen war. Vou den Nameo,

die aas seiner Umgebnug genannt werden, haben

wohl viele nlb gorischen Sinn, wie Kunonius u. a.

Kine [fan/o An/alil Ziit;e aus srinetn l.elien zeii^eii

grol'se Ähnlichkeit mit solchen, die von >Solou be>

richtet werden, sind also wohl später danach er-

fanden worden.

Nach den einen Naelirieliten erhielt Lykurg
seine Gesetze vom delphiscbeu Apoll, andere

setaen sie in Beriehung /.n Kreta. Die Verwandt-
schaft mit kretisehen Gesetzen erkliirt sich leicht

ans der Stamniesvcrwandtschaft , ilofli ^^ebnlirt

das Verdienet ihrer Eiurülu-ung Lykurg nilein,

nnd daTs er seine Nenerangen mit dem Ausehen
des «leipbiseben Oottea deckte, ist leicht be-

greiflieh.

Aarau. A. Qebner.

Lvdwig Mittels, Reichsreebt nnd Volksrecht
in <]rn 'istlichcn Provittscn des rOmischcn
KaiscrruicUs. (HI.)

Im 9. Kapitel versacht der Verf. die Donatio

propier nuptias, von der die Uttnatnr nicht viel

mehr als den Namen kennt, in ihrem Ursprung

and ihrer Entwicklung an verfolgen und anch

ihren jnrurtiaehen Zweek nnd Charakter an er-

gründen (8. 256—d 1 2). Der Verf. wird dok wegen
seiner Anffassini<r, dii- S. /nsninniengefaCHt ist,

mit seinen juristischeu Fachgeuu.sHeu auseinander-

zosetaen haben. An dieser Stelle bemerke ich

blofs, dafs in der Dantellnng der griechischen

Mitgiftbestellnn<j fS, '27"i ff.) hatte erwälint werden

können, dal's Athen zwar das Maximum der Mitgift

nicht regelte, aber für Erbtochter ans der Klasse

der Theten ein Minimum festsetite (Oesetc bei

Ps.-lteni, (,'. Makart. 5; .'»1, über welches am besten

Eugen llaftor, Die Erbtochtcr nach att. Hecht,

Zarich 1887, 56-58 gehandelt hat). — Unrichtig

ist die Behanptnng von Mitteu, daft Bber die

llölje der Rranti^abf nie ^i's[>roelien werde. Weiin

nilinlieh Plutarch. .Solon 20 ein solonisches Oesetz

anführt, weloiies die (f^^t^ beschränkte auf tfianu

s^fa *tti fUMfoS tfOftUffuitoQ i^Mr, so kann

«laniit iinniü^lieh die Mitgift gemeint seitt, BOndem
nnr <lie Hrautschenkung (yo aneh die Verfasser

des Hecueil des inscr. jarid. gr. fasc. I p. 57).

nnwtsohenknng darf man vielleiebt aneh annehmen

bei Strabo IV .') p. 181, dessen Stelle Mitteis

nicht ganz ausgeschrieben hat (S. '278. Anni. I).

Nimmt man die Worte »al tig iaiß^ta nit'ft *ai

nivtt tlf jggimtSi» miagwov, nth» d* eAr i^tutty
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hinzu, 80 geben die Ehekuntrakte von EL-Faijüm

Aimlopa zu <Heser Braiit«clieiikunp.

Naclulein der Verfiisser schon wifderholt im

Yerlanf seiner Untennehnng im »yriseh^rSmi-

sclioii Kechtsbiich Anklänge an das griediische

Recht iiachge\vi»?3cii hat, /.eij^t er im 10. Kapitel,

dal's auch das 1 utestat-Erbreeli t diüüea Spiegels

griechiaohen Ursprnugs sei. Bei diesem AolaA

erhalten wir eine iiber^ichtliclie, klare Uarstellung

der griechischen, lM'M>iiilers der attiseluMi Intcstat-

Erbfolge, die ja uatürlieli niclild Neues bringen kann,

»eb aber durch weise BesehrSnkung anf das Sichere

auneiclinet. Dalsdie S. :'<'•'.' iV lu lj^iuilclte Bestim-

mung des syrischen (icset/.lMiclM"- i l.uiulin. 'M), wo-

nach der <.irorävuter die Knkel vuu Tocliter^eitu 'al»

Söhne seines HansM* erben lassen will, gao« der aiti»

sehen Anschauung entspricht, liätte der Verf. auch

ans der f(rii'clii>c!ii'n .\iiff;i>siiiig 'li-s l-]rl)t()chterver-

häUuiäses or^iciicn können. Denn die h)rbtuchter ist

nie Erbin mit Beritcenrecht, sondern blofli interi-

niistisdic 'iViigerin der firbsehnft, bis ans ihrer

l'^lif ein Sohu hervori»egailgen nnd majorenn irc-

worden ist, der duim der eigeutlielie l'ort.setzer

des olxof seines Grofsvaiers ist. \'gl. Hafter

a. a.O. S. Hl. Die nicht t;cnule wesentlichen Ab-

wcichnnj^en tics -yrij^iliou h'cclits>pict;oIs vom

grieehisehen Kecht sucht Mitteis in einem schön

geßihrteu Naohwreis auf eine Reform ConstantinH

zurilokzuRlhren, ohne aich zn verhehlen, dals diese

Hchimptini!^ '•inen niclit :ill/u liolien Grad von

Waliiticheinlichkeil' beaus|irueheu darf (iS. 352).

Das Resnitat, *daft die Erbfolgcordnnug des sy-

rtaehen Spiegels nichts ist, als ein dnrch spätere,

in römisclitMn Sinne crfoljjle Keformieningeri ver-

dtnrbeues griechisches Intestaterbsystem', scheint

mir Tollkommen richtig nnd bewiiMeu an sein.

Eine hochwichtige Frage beiiandelt das 1 1 . Ka-

pitel: Sklaverei nnd Kreil ass<in<^ Hier wird

die Bestimmung des Hechts vuu Gortyn \ 1
—

VII 4 m. E. ganz richtig behandelt (S. 3ü7 f.).

Bei üehaudhiDg der Freihusnugsfonnen hat da-

j^cf^i'ii Mitteis S, '.]~{\ die l'rcil;tssniij^ n' (hxtutitjolo)

lailiiverstauden. Das ist nicht bluls etue Orts-

angabe (W dem Geriditsplata*, meint Mitteis),

sondern nach athenischer Anschauung ist dixa-

fiirntof oine Sektion des Helia-stcngeritdites als

Hepräsentant des suuveräueu Volkes. Über andere

priTatreditliehe Akte, die in Gegenwart eines

gleichsam die Aufsicht führenden dixettiii^itiot' voll-

zogen werden damit <l> ni Prin/.ipo der l'nbli/itilt

<ienüge geleistet sei, verweise ich auf die Zu-

sammenstellung i» meiner Vormundschaft o. ati

Recht R. 144 f. — InieresHaut ist es, den Unter*

schied iwie^en römischer und griechischer Frei-

lassung n veifolgen, weil hier schärfer als

irgendwo *dfl(r Unterschied /.wischen den scharfen

nnd strengen Prinnpien des römischen Rediti nnd

den luibestimmtereu Gestdtungen des griechischen

Hechts' hervortritt (S. H8G). Zum ersten Male

versucht es nun Mitteis, eine Theorie der grie-

chischen FreOaaanngs- Bedingungen aofimalrilen,

hauptsaehlieh gestützt anf dius Material der delphi»

sehen Kreilassniigsnrknnden. Im (>e;^ensat/, zur

römischen Uesetzgebnug kennt die griechische die

reeolntiT bedingte FVeÜMsnng, d. h. eine Frei-

lassung mit der Bedingnng des Ilückfalls iu die

Sklaverei, weim gewisse .\nHag«'n nicht erfüllt

werden. Durch die uueiugeschränkti» IVivatwillkilr

bei den delphischen Preilassangsnrknnden wird

sogar die resolvülile Freiheit reinster Form erzeugt

(S. :{iiO f.) Diuikcnswert ist der Nachweis, dals

die Stml liestinunung Coiuitiiutins wegen äklaveu-

bergung oder Skiarenhehlerei (C. de fogittns 6,

1, 4 pr.), wonach der Sklavenhehler entweder

<'inei) /.weiten gleich i;nten Sklaven samt dem j(e-

borgenen Sklaven zurückgeben oder zum Sklaveu

hinsn noch 20 solidt erlegen mnl%, eine Bestini-

mnng, welche dii- Hi^oten nudi iiii ht kennen, iu

ihn'm nrnndgi-danken, nicht iu den h)iuaelheiten,

auf griechiscliem Hecht beruht

Tm 12. Kapitel behandelt Mitteis die Kie-
kut i vnrkundcn und Ezehntionsmittel in

der Kaiserzeit. Kr <.'elit ans von den Darlehens-

urkuuden vou Arkesiue, die jetzt iu wüuschbarer

Vollständigkeit nnd Oenaoigkeit im Reeneil des

inscr. jnrid. gr. lue. II unter n. XV A — K

( S. .il'i— n il I «resiiininelt vorliegen. Hiehei

konnten die Herausgeber auch bereits die erst

seit dem Erscheinen des II. ümc von Tb. Homolle,

Bull, de corr. hell. 1M;»_>, Avril-Aofit, 8. 2Gi 276

mitt(eteilten Urkunden von Arkesine heriicksichti^fcii.

Sie kanuteu auch die Darstellung vou Mittei.s,

die sie particuttirment inOressant ueonen (S. 883,

Anm. 4), aber in mehreren Funkten ergänzen nud

korrigieren, [ch werde niichstens hei Besprecliiniir

des II. fase. jenes Hecueil zeigen, dals m. K. die frau-

xösisehen Heraasgeber fimt dnrohweg recht haben;

nicht jedoch mit der Auffassung der Syngraphe aU

indovsuliler rrknude. AufM-rdem notiere ich hier,

dals Mitteis 4Üä unriclitigerweiso von einer 'tie-

meiode Dyaleia' spricht, verleitet durch die Beisieh«

ttung ro »otvip Joalt»»», wShrMid er, wie sohoo die

tfQuiQlttQxot znr Geniige zeigen, von der Tlirntrie der

Dyaleer {./vid^u, also nicht ./m[ktraty]!) reJeii

sollte. Auch gielit es keinen 'attischen Gau Myr-

rhinos*, soudem nur eine atttsehe Gemeinde Myr*
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rhiiiiis. Da in dieser Urknnde der Ausdruck nQO

öixTig iimiiöjrlich im Siniu' der KxokiitioiiHkliins*.'! »a-

^lintQ ix dixiji gefaTst werden knuu, so wird damit

die gune Urkand» bei Denioiih. g. LakriioB — ein-

mal duifte das genaue Citat p. 937, 12 doch an-

gogeben werden — wieder mehr vprdacliticrt. Toh

persönlich bezweifle zwar deren Echtheit nicht.

— Der 8. 406 voter b genannte Alenadroe
stammte wirklich an.s .\rke8ine auf Amorgo«, wie

jetzt bei Ilomulle S. 2(35, Anm. 1 und im Rpcneil

S. 326, Audi. 1 bewiesen ist. — Die auf die

EnlcnttTklaaMl beiBglichen Citaie wtrden nnn
asiumlich anders lauten, doch verzichte ich hier

auf deren Wiedergabe. — Mitteis irrt, wenn er

>S. 413 annimmt, uaob griechischem Recht habe

die *»ohl ebne Tuterrention SflSmi-

lirhcr Orjj;;uie' stattgefunden. Pör Athen wenig-

Hti'n.s triät diese Behauptung nicht zu, wie man

nach seinen Ausfuhrungen Anm. 2 glauben könnte.

Denn damit atreiebt Mitteis mit einem Fedenoge
die Holle des i^^htjg nagä irjc (»QX^ii

'

Dem. XLVIl 35 und alles, was uns über die liolle

des Demarchen ala l'fäuduugsbeamten überliefert

ist.*) Vielleiebt sind aneb «Ke oviWKnpiiCdyMc in

einer Inschrift aus Myrrhinus (('. I. A II 578, 34)

als Helfer bei der Pfändung aufznfu.sseu. Vgl.

hierüber B. Huussoullier, La rie municipale en

Attiqne (1884) 8. 106, Anm. 5.

Dafs die Pfandungsklansel l)ei randvcrpach-

tuugen von seiten der Gemeinden und Tcmpel-

Terwaltongen zuerst angekommen und von dort

aUmSblidi in die Privatorkmiden eingedrnngeu

sei, wird 8. 4 1 1 f recht iiberzcngend ausgefiihrt.

Das lehrt auch die vollständige Zusammenstellung

der Pachtorknnden im Recneil fasc. II, 8. 251 ff.,

ioM^imi wenigitSas, ab Landpaehtongen bei weitem

iitirrwicgcn. Diese Kl-.mseln gewähren dem Ver-

2)iichtcr ein sofortiges l^aekntionsrecht. Mit Keciit

aber verhält sieh llitteisS. 416, Anm. 3 skeptisch

gegenSber der Bebaaptnug von Uoldsdimidt, dafs

ngäitc ohne weiteren iih Exekiitivakt aufzufassen

sei. Nach den Bemerkungen, die gegen Gold-

schmidt schon B. KQbler in dieser Woebensohr.

1892, n. 16, 8p. 429 gemacht bat, beaeiebnet

TTQähc in fler l'rkiinde von Ephesos fD. S. n. ;^41)

durchweg den Vertrag zwischen Gläubiger iiiul

Bebnldner, wMmmd aHerdings f&r die fast gleich-

zeitige, Uoldschmidt aber anbekannt gebliebene

Urkunde ans Epbesoa D. 8. n. 353, Z. 84 nnd 54

'^t Dii^'otieii btituuti ich anwlriU^klicli. «lafli diese Inter-

veutiou (los Deuarcben zwar crwüiischt, niaht jedoeh ge-

etslleh Botw«Mligr wer. Vgl. KwmQ & 837 Amn. 1 nnd

L^ns, Att. VnaOt* & 8a&

die Bedeutung von Ttgähc = tfißiiitvaic = Privat-

exekutioii nicht in Abrede gestellt werden darf.

— Ganz eiuverätauden bin ich mit der Erklärung

der Wirkoi^n dieser EzekatiTkbmsel im Pfiin-

duugsrecht, die Mitteis S. 418 giebt. Wa« aber

die vnn ihm bestrittene Person alexekution an-

betrifft, so stehe ich noch auf dem Standpunkt,

den ieh in dieeer Woebeosebr. 1892, n. 29/30,

S. 79() f. eingenommen habe. Jeilenfails ist Mitteis

keineswegs berechtigt S. 4"2Ö auch die Syngraphe

des Papjr. Leidens. O. für sich gelteud zu machcu.

Dort Terbietet die Yerbindang in «d«o9 sc IIsTtt-

geradezu die Exekutivklansel Vilols auf fx iü>v

imoQxoyfwy zu beziehen, liier kauu mau nicht

leognen, daA sieh die Vollstreekmig aueb aaf die

Person des Schtddnei-s Poteirnnthes bezieht. Diese

Verbindung von Schnidncr nnd Vermögen durch

ti—*ai ist ganz gewöhnlich, wie die L rkundeu

No. 8, 4, 5, 6 nnd 7 bei Uitieis xeigen. Da Mitteis

raeint, die Personalexokutiou 'werde immer ein

Urteil vorausgesetzt haben', so widerspriciit er

sich offenbar, wenn er die gleiche Stelle >S. 448,

Anm. 2 <»hne weitere Bemerkang fQr die Belianp-

tung citiert. dafs im gräko-ägyptisehen Urkunden-

stil der Schuldner ausdrücklich uls 'Exekutiunü-

Objekt' beseieboet werde.

Alles in allem genommen wird man sagen

mÜMsen, dufs rlcr erste Teil dieses Kapitels über

die Exekutivurkuuden bis fS. 4"2() gelegentlich die

notwendige pliilologischc Akribie vermissen lasse.

Besser gelangen scheinen mir die folgenden Tmle
<leHseIlien Ii Ii korrijiiere hier blofs den grammi^

tischen Irrtum S. 434 lä naQtyeyx^^*'"*» wo
fibrigens der grieohisohe Sprachgebranoh, den aaek

die Ehekontrakte ron El-Feijäm beobaebiet haben,

((:tn t/'^ii-itt oder noch gewiiliiiücher nQOtn'tyJUvnt

verlaugt. — Der Behauptung S. 43Ö f., dalk die

Exekntivklansel nidit ohne wmterai eine Goieial-

hypothek involrierte, stimme ich bei. — In der

Iiisclirift S. 141, Anm. '2 ist da« Ziihl/.eiehen an-

richtig aufgeliVst; es sollte 6*ia»oaitayy nicht utffu-

naalw heifsen. Zn dieser Tnsehrift Tgl. aueh

Reeneil 1, S. 162 nnd B. Kflbler, Wochenschr. f.

kl Pliil. ]m-2. 11. ir,. Sp. 4-iS f. - Die zum Teil

mühsam gefundenen Ergebnisse dieses Abschnittes

werden 8. 442—444 zosammengestelH. Hiebet

wird hervorgehoben, dal« die Klausel xa^äneQ iit

()ixr^: der äf^vptiselien l rkiiiiiliMi iiirlit Mofse

Floskel ist, sondern wirklich lebendige Bedeutung

hat als eigentliche Exekntivklansel, eme Bemer>

kting, die meinen vollen l^eifall hat.

Im zweiten Uaoptabsehnitt dieses Kapitels
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(S. 414— 1.'>*<) iH'liiiiiilclt Mittfin «lie Exekutions-

tnittel der Kuisvr^cit. (Jbgleich er über dio i'rnxm

der Enkntion kmn neaes Mni«riBl vorbringen

kann, so ist doch die Ziiwiiunic n-itclluii}; richtiger

uIh bei Keinen Vorgüngcrii, Im Hi-n ich Avs llclle-

dUiuus wur l'ersonalexekutiuu 'eiuu üu auorkannten

und tiglichen Gebrauch stehende Einrichtniig*

(S. 445). Woiiii trf»t/ilcin inoi(*toii.s hehnuptet

wird, si(? sei il(»rt in der kl;i»i!Hcli('n Zeit nicht

vorbaudeii gewesen, so rührt der Irrtum davou

her, dafii die Grandsitn des attiaeben Reebta,

da« bekanntlich seit Solon dieselbe uicht mehr

kannte, venillpfincinfit wurden Miesen Fehler

ge:«tehe ich, in dioer \\ ocheuüclir. 185.(2, n. '2U/30,

8p. 796 f. ebeniUla begangen sn haben. Im
AnHohhilii au die Penoualexekution werden andere

Kxekutionsfijrinen. wie Sellistvi-rkanf (»ler Selhst-

deditiou, Verkauf oder Verplauduug der Kiudcr

Qod BeiehlagnahnM Ton Leichen besprochen, die

oft diLs Aussehen «nnitiger Exekutivaktc haben

und wohl meistens aus pekuniärer Aldiäiigijjkeit

hervorgingen. Augesichta solcber Tbatsacbcu, die

f3r die bmtalste Willkflr im SehnldTerkefar der

späteren Kaiserzeit reden, wird und) die einfache

TVrsonnlexokntion nielit mehr anflallrnd ^T^clieinen.

i-jbeuüoweuig UUat »ich in solchem Zusuuinieuhang

die anlrargerichUiohe Vwmdgenipfftndong, also

PrivatpITinduag auf Grund von ExekntiTorkandeu,

braweifeln, wenn sie auch gesetzwidrig war. I>ie

BeweiHÜübruug ist im gauzeu Kapital sehr scharf

nad koDMqnrai
{BMvt» folgt)

Oottb. Bronisch, Die uskisrlien i- und e-Vokalc,
eine s1iiti>tiM h (le8kriptivcunds|iraeli\\issensiiiaftlicb-

vergleichende Darstclinng. lA'ipzig (Uarrassowitz)

1803. VI n. 194 S. 8. Q

Der Verf. ist von der Vorannetanng ans-

gegan<4:en. <liils das Iiis jet/.t vorhandene Material

oskiselier ln>eliriften yiir Li'isunt,' jener verzwickten

l<'nigc ausreicht, wenn man alle einzelnen Fülle,

wie er gethan hat, genau erwi^^t. Die verwirrende

Mannigfaltigkeit der Lautbezeichnungeu auf diesem

(Jelticte wird noeli dureli die l ii>;enaui<jkeit vieler

Inschriften, die lukouKei^ueuz auch mancher bea.se-

ren, endKeh dnreh btetniache nnd grieohtacbe

riuselireibung vermehrt. Die, nicht immer ohne

Hedenken Ivleilieielen. Hi sidtate find : i ist teils,

vor SüUauten, kousonautiscb — i, d. i. j, ausge-

nommen in in nach Dentalen (anoh • nnd n), wo
es eine eigentümliche Modifikatiou des ii aus-

drüi kt. welche iin die im I^uteinisclien eiii^erretene

Teräuderuiig des u vor Laliialen erinnert (eher

324

au büotiseb »»•!: als Sonant. antekonsonautiseli,

ist i in Inschriften erster Güte als geschlossenes

I aafitufaasen; ea weeheeli in dieser Stellung mit

ii, worin Hroui.seh eine rein graphische Gemination

des I, keine besondere Nüance des i. sieht. Da-

gegen metut I'lautu (S. 103), ii möge vielmehr

ungeffihr ab I* odnr le sa qirechen sein, in der

Art wie lit. e oder wie dör Vokal in deutsch

•vier', doch mit offnerem i: die einfachere

»Schreibung i oder i trete meisteos in suffixalen,

selten in Stammsilben dafflr ein. Dem ii aehrmbt

Bronisch antevokalisch die Geltung ij, d. i. ij zu.

während er glaubt, dafs in den Nominativen auf

-iis das zweite i eine Art palatulen Schwa-Vokals

wiedergebe, den man ah aonantiadi gewordenes i

oder als Nachklang des in der Ausspräche nicht

völlig gesohwaudeneu o auffassen könne, etwa

= -ias, s. gr. lat. -ies. Femer ist i ein

offenes, nadi e hin lit^^des i, stets hing, wo es

mit II wechselt, doch, namentlieli in Siiffix«'ii.

sicherlich aucii kurz (s. Planta S. lUi tl.). Ußeu

war das i auch in den Dipthtbougen ei, ui,

das zeigt der Wedisel von ei mit e, eh, von ai

mit ae (besonders in lateinischer Schrift auf der

taluila Bautiua), von (li mit ue. Dagegen hat

sich antevokalisches e}- (oj-), aj- in ei|- (oij-), ai|->

aafgelfiat, Lautfolgeo, die meist recht genau durch

eil- (liil). aii-, bisweilen durch einfachc> ei-, ai-.

selten durch ai- oder oü- wiedergegeben werden.

Endlieh e nnd ee waren geschlossene e-Lante,

letateres lang, ersteres anch kura; doch ist bei

ihm die Entscheidung über die (Quantität oft

schwer, da mitunter speziell oskische Längung

vorliegen kann. Tn Znaitsen werden die anderen

nächst verwandten italischen Dialekte verglichen.

Der zweite Teil l)rii\g( (li<' iMitsteliuii'^-j^eschichte

der uskiscbeu i- und e- Laute aus dem Indoger-

manifloben nnd Uritalisohen.

Mfilhansen i/E. W. Boaeka.

Eduard Lehmann, De Romanorum Servitute

(|uaestione«. Dissert^tio inangvraSs. Lipsiac,

Verlag von Gustav Kock.

Die vorliegende Doktordissersatiüu ist ent-

stuntlcn infolge einer Bemerkung in Mouimsens

Staatsrecht I *, p. d06, Anm. 1 : 'Vor allen Dii^n
fehlt e> iKH'h ^unz an einer auch nur einigerinaften

jjenngenden Zii.sammenstellung des hierher ge-

hörigen Materials, ^jodaun ist bei der Weitläufig-

keit nnd GeriuKrügigkeit des Details es nnmöglioh,

in einem 1 I ukIi'UcIic dasselbe zu erSrtern: wenn
irgendwo, bi'ilarf es hier der mono<rra]i!nsclien

Behandlung. Endlich liegt eine grol'se iScbwierig-
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ki'it ilmiti, clal» (lio Tliiitigkeit iK-r sorvi piihluM

in der Kaiscr/eit «liin li <lic jüimlli lc ilcr kiiiner-

liclien farailiu ü)>enill venhiukelt wortloii ist uiul

darnrn genidn hier die äliwren Verh&ltuime fa^t

ülierall vou <ieii Neuhilihuigen ulxirwiidiert sind.

Irli ;;oIii'. was ich zur Zeit zu <;t'lii ti vcrmaji, mit

dein lebhat'teu \Vini>( li. dalti auden? Be>tiereä an

die (Stelle setien m. ^m.' Ich habe nicht finden

kruincii, (lals der Verf. dieser keinr.swegs leichten

Aufhalte gereclit gowordoii i-t Weder ist ilas

Material aus Schriftütolleru uud Inschriften aus-

giebig Termebrt noch die von MomnoMQ nnge-

dentete Schwieri^fkeit geniij^end l)eriieksi(-liti;^'t

worden. Neue Krj^elmissc .scllistiliiiliger Korscluuig

Teruiiliit mau fast gauz. Der \'erf. beschränkt

sich im wnentiiehen darauf, die Ansichten der

viri doctiü8iini, die vor ihm öber dasselbe Theniu

tiii-li .in><;ebinen haben, beraoBaueben nnd zu

kritisiereu.

Wer aito kflnfHg Ober die serri publici sehreiben

will, kann es. nach Anuicht den tt(;ferenten, gotro^t

thun, auch wt iiii er Lehmanns Arbeit nicht ein-

geaeheu haben »oUte.

Berlin. -V. Oejipert

IMe Berliner Schnlrefoni-Xoiiferenz IN frr.it von

S. Frankfurter. Erweiterter SdinicTralulriick aus

v\i;v Zuitsclir. für d. Ostcrr. (iymiiasiiii. Wien,
(inoM A- ('(.. is'.tl. -jr. S". IV u. ii-2 S. \ ^€

8. Frankfurter, Die Mittcbchul • Ueform iu

Prcufsen and das Osterreichische Mittel-
schnlwesen. Mit einer vfrüleichendcn Zusammen-
stellung der Ijebrplaiif uinl einer tabellarischen

( liersicht der Stundcn]iläne. Wien, A. Uöldcr.

18f>:{. I>?xik«»nf. K7 S. I,s0 A
Dos an erster Stelle geununte lieferat iät ge-

schickt angelegt and hat Ar prenrnsche Lehrer

mindestens dasselbe In teres-^e wie für üsterreichi%he.

Nicht hlols ist der Preis der 'N'erliaiidhin^cu' ein

sehr liuber, sondern auch der Uuifaug ein so

grofser, dafe mit wm gat formnIiearteD und Dber-

aiehtlielMD DarsteUnng der Hauptsachen einen

allpemfiiH'ii Bcilürfiii-M' jjetlient ist. Im piur/t'n

fiigt der N'erf. etwa seciis Seiten über die N'or-

gmhichte und TendeuK der Konferenz hiuza, in-

dem er BOgleieh die österreichischen Sebalnistünde

mr Vcrgleichnng herl>eizieht. AVas er im Ein-

gange freilich sagt, die direkte Vcraula.<>MUUg zur

Einberufung der Reformkonferenz habe nicht die

Erkenntnis geboten, dalh die höheren Schulen in>

folge niaii<;e!Iiaftcr Organisation, schlccliter Me-

thode, zu weit oder zu eng gesteckter Lehniele

ihrer Aufgabe nicht gerecht wurden, sondern sie

sei dnreh Brwignngea Teraolalst, die gaos aufter-

hallt iler Schule und der ihr «ukoinmenden Auf-

gali» 11 lägen i Hekänijifung sozialistischer und kom-

munitsti>ch)-r Ideeu), so uuiI'h man zur Ergänzung

hinznfiigen, dafs *diese direkte Veranlassnng* doch

selbst erst durch die vorhergehenden fortwähren-

den .Vnf'i inilungeii des (iynina^inms nnd der Itlasni-

scheu Bildung verauiafst wordou i»t.

Was die an zweiter Stelle genannte Sehrift

betrifft, so kaiui nie gleichfalls aneh VOn pmifti*

^(lleM Lehrern mit Dank eiifgegengenonunen

werden. Diese Zusaiumeustelluug iat nicht blols

interessant, sondern auch lehrreich. Von der

Iireulsischeu Reform urteilt der Verl SO: 'IVol/

des radikalen Anlaufs, den sie ireiioniinen, habe

sie sich wohl gehütet, einen Uruch mit der \'er-

gangenheit herbeiznfBbren, weil dieees Wagnis

eben keine dentsche Unterrieht.sverwaltung untcr-

nehiiu'ii küiinte, die es mit den Hildo ngs.fragen

ernst uehme. Die iu Freul'seu durchgeführte iie-

form sei in der Haaptsache eine Annihemng an

das österreichische MitteUchulweücn uud iu nicht

wenii^'cn Punkten falle der \'er'_'l' iel) zn Gunsten

dei» letzteren aus. Vor allem freilich erfi'cue sich

der preolniehe Lshier einer gröfseren Unabhängig-

keit im einzelnen. Die Ssterreichisehen Bestim-

mungen hingegen iriii^'en zu sehr ins Üetail und

wollten alle Einzelheiten berücksichtigen. Auch

gesteht der Verf., dafs das prenfstsehe Ujmnasiam

ein bedeutenderer Kaktor im Lehen der Nation

geworden sei, als «lies Iii- Iienfe noch in Ostorreich

der Kall ist. Aus seiuer Kritik uuseres ueuen

Lehrplans hebe ich folgendes hervor: Die Ein-

schränkung der schriftlichen Übersetzungen aus

dem Deutschen ins Latelniselic. die vitd weiter

gehe als iu Österreich, sagt er, müsse uachdrücklich

als mn methodtadber lliAgriff bennchDet werden.

Auch von einer Anlehniuig dieser Obnngsstöcke

au den eben gelesenen Prosaiker will er nichts

wissen, ganz abgesehen von der jede Norm auf-

bebenden Buntscheckigkeit des »Stilst welche dnrch

Anlehnnng an das z. B. bei Sallnst nnd Taeitns

Gelesene entstehen tnüsse. Kbeu-o bezeichnet er

es als entschieden zu weit geheiul, dafs die sobrifi-

licheu Übersetzungen aus dem Dcntschcu ins

(jrieohiBehe auf der obersten Stufe ganzlich weg^

fallffll zollen. Wenig günstig werden von dem

Verf. anch die Vorschriften über die iSehandlnng

der neuesten (ie.schichte beurteilt. Die in den

neuen Ldirplänen verkugten «ßelehmngen* zcbeineu

ihm ein Hinein/.itdieu der IVditik in die Schule zu

bedeuten, ilundi welches gewifs nichts Gutes er-

zielt werdeu könne.

Was die Nenmrdnnng der ReÜSsprOfting betnüt,
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80 meint er, dufs die zn weit gehenden Erleich-

t^riingea und die zu sehr herabgesetzten For-

(lemugeu im mündlichen Examen allerdings

geeignet leien, die Sebreekeo der PrOfbng in

iMUinen, dafs sie jedooh ihren ganzen Wcri iu

Vnge stellten. Ein an sich berechtigtes Streben,

es der Jugend leichter so machen, sei iu dieser

Neoordnnng anf die Spitse getrieben. Dadurch
werde ihr das köstliebste Gut, das sie aas der

Schule ins Leben mitbrinf^en solle, die (it wöhnung
an intensive Arbeit, verkümmert werden. Der

mmdesle Pankt der gaasen Reform ist aber in

seinen Augen die AbschlufiiiirOfai^ Dach dem
secliHten Jahrgänge, wenn man hir auch blols als

eine *mit gewissen Formen umgebene' V'ersetzungs-

prfllniig beieiehoe. Diesem Alter sollte man die

PrOfungsnot ersi)aren. Anfscrdem sei, nm den

gewünschten Ali.schlnfs zu erzielen, eine oft ge-

kfinstelte Verteilung des Lehrstolfe» durchgeführt

worden. Diese Dinge sehdnen ihm in österreieh

besser geordnet. Der österreichische Lehrplan

habe im Uegensatz dti/ii eine in allen Gegen-

ständen darchgeffihrte Zweistufigkeit. — Es hat

aneb Ar ans ein grobes Interesse, einen mit den

pädagogischen Fragen unserer Zeit wohlvertrauten

Mann hier die Lohrpläue beider LÄader vergleichen

so sehen.

Stegüts bei Berlin. 0. WeiHmiliils.

Anssii;;« aas Zeitsehriflnk

Rheiuischus Museum 4d, 1.

S. 1-40. K. Oder, Boitrttgo znr Ucscbicbte der
Laiulwiiiscliaft lioi den (JricelK ii. III (vkI. 4.'), 58
uml 21'.'). KiiM' Uiitci-siii iiuiit,' Uber die Kiilstehuiig

und den Verfasser der dent Kaiser Constantinns Porph.

f!cwidinctcn Schrift, deren Zusanunensetzunj; mcIi am
bebten aus der syrischen l liersetzunf; ergüu/eu liifst.

S. -II -52. A. (icicke, Die Komposition der

ersten Satire des Horas. Zwei Themata hat Uonu
verbanden: I. Kin Men^trh beneidet den nndcm vnd
doch mriclid keiner iiiif di in andern lausclieii : 2. I>er

reiche (»ei/lials kann sein Veiliiilt<!n unintiglich recht-

fertigen. Er arbeiiele nach Vorbildern (Lukrez,

Lucilius, Sluiker); die Vcnirbcituni; seiner Themata
war jedoch nicht immer Rli icli glücklich. — S. 53 - 83.

W. Scliiiiid (Toliiiii'en), Die I,ilienst,'eschichte des

Rbctors Aiistidcs. Dieselbe ist zugleich die Geschichte

dor prokonsniarisrhon Provinz Asien fttr 150— ISO

n. Clir. Ks cr^iclje« sich zuverlässige Data fnr si in

l.< in ii iiikI si ine Werke sowie für die Anilszciten der

l'n.kuiiMilii (.lal.rio (162), rollio(D;r<), SL-verus (1 64),

t^uadratus (IC"»; - S. 84—90. Fr. IhicLheler,

Oonieclunea zn Aesch. Supiil. 438, Tlieoor. I, l'lul.

(,1na< st. iiiuv. II 7., rnr]iliyrio ail llor. ep. 1 ;5, tj,

Scueca cp. XVll 1. CIL Vlli suppl. 14165. ~ S. ül—

lOn. K. nclln-, Aratillustralionen (mit AMiiMuM«

aus der Madrider Uaudscbrift der Aratut des (ieruiaui-

cns). Es wird das bebe Alter and die gute Ober-

liefeninir der Hilili r in Araf- und IIvfiin-Handschriften

naciif^evvicseii und eiiielleilie von 43 Uildern beschrieben.

S. 110 -140. £. Rohde, Zum griechisdien

Roman. 1. Theopomps Mtf^^S rv* 'Am phantastische

Srbildcmng, deren Vorbild eher In Ptato als bei den

K}iuk«ii» zu siidieii ist. 2. Die Milesiaca ilrs Aristidi-s

viuc Sammlung von Novelleu. 3. Die Uescliichte von

Cbaereas und Kallirrhoe geschrieben von einem Cliaritou

aus A])brodisi»s, dessen Namen und Herkunft keines-

wegs alleuorisili zu deuten ist — 8. 141— 14G.

A. Dietri< Ii, Itic Zaiil der Dramen des Aeschylus.

Die Dberlicfcrte Zalil dor 90 Titel Hilst sich alpha-

betisch In ftanf Kolnmnen ordnen, deren leiste verloren

il'wj. Ks waren darunter 20 Sat> r>iii<:li\ Wir kiMim ii

66 Tragödien und 13 Satyrspiele mit Manien. —
8. 147—151. H. Rabe, Die Datierung der rfactori-

srli. II S. lirifteii des Dionys von Ilalicarnass: 1. .\d

iVimiiacum I, Titqi ort'^tnui)^: 2. /h^i ctQ^^nlutv

^^lÖQon' (I.ysias, Isocrates, Isacos - Dcmostlienes,

.\esclnnes, Hypcridcs; 3. Ihqi (Ufi^tuf I.II; 4. Ad
romi>eium; 5. IhQt /uijui)0»wc III; 6. flfQl SwKV-
d/doi ; 7. All Amnia. iiiii II. Die Schrift Uber Di-

nanhüs ibt nach N. 2 verfafsl. — S. 152. O. Cru-
sius, Der Sopbokleisrhe Dlonysiskoe, ein Satyrspiel

(fidscldich Dionysiakos genannt). — S. 152 154.

S. Sudhaus, Emendation zur Klictorik des I'hUo-

demos. S. 154— 157. F. Koepp, De Altali IU

patre. Atlalos III war der Sohn Attalo» II., den

dieser im Rbebraebe mit Stratonike, der Gattin seines

llrudcrs Kiiineius i rzeugle — S. 157 -160. ,1. M.

Stahl, Zu Juv. Sal. VIII 194. Ks i>t zu lesen

Ccisi praetoris; gemeint ist der .lurist 1'. Juventius

('elsns. .lio Satire kann nicht lange nach 1U7 ge*

sclirieben sein.

Hulletin de correspondaucc bcU^oiiiuc. Wi.
Sept.-NoT. 1894.

S. .147" .'{»1!'. Maurice Ilolleaux, Ilronzr- trouves

au l'tuion. veröffentlicht auf Tat X—\V l iiie Kciiie

der mit Kcliofdarstcllnugen und Ornanunten ge-

schmückten ItronzcMnder aas dem rtoiou und weist

ihre .Xliidicbkeit iu Stil und Technik mit den ßronxc-

funden von Dodona, Olympia und der Akropolis nach.

Dargestellt sind u. a. die Itestrafuug dos rrumetbeus,

Zens' Kampf mit TYphon, Herakles' Kampf mit dor

Hydra. - S. 3C9 :!7S. C. Doublet, Decret- de

ja communuiite atlienieinie de Delos, fUgt zu den bis-

lit r lii kannten 7 Klernclicndokroteu von Dolos swei

neue hinzu: I. Uesckluls zn Gunsten der Agoranomcii,

die unter dem Archoiitnt des .\rchon ihr Amt gefllhrt

haben. 2. Doppi ldckri t m>ii Delos iiixl von \\\m\

zu (iuQstun der 4iitittk^tai lov iitnodhv unter Mc-
trophanes. — S. 879—410. A. M. Fontrier liefert

eine Studie über das Miiiirlt=klnsler vtni I.ciiilios

(.l/ovf} twf yiifilioiv) bei Smyrna und seine nesitziiiigen

im XIII. Jahrhundert auf Grund der Acta et Diplo-

mata Gracca me<Iii acvi IV 1, p. 1 —289 (al. Mi-

klosirh et MOlIcr). — S. 41 1 - 417. Salomon Reinach,
I.e sancluaire dWfliena et de Zeus Meilicliins ii .Vthü'nes.

Kuuiaiiudis publizierte iu der dq%. 18ä9, 51
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einen im NO. Atln us hei dem Durf \iiin^loie7-:TOi

gefuHdcnen Grenzstein mit ilur InsL-liritt : lnjiiy ./lo^

IHbijvjfw (ata) Tfc) ^A^iivuUt^, obne einen solrlien

Tempel sonst naehwciscn zu können. Tiiatstlelilicli

ist derselbe sclion 1803 von ßartlioldy bei Ambclo-

kipi entdeckt worden. — S. 417 44(;. V. IJerard

teilt Insduriften ans Kleiaasien mit: u. (il: Brief des

IMotimM an die Archonten, die Bnle nnd den Oemos
(If-r Siiiiit Ariassos n. fiß— GO: Iiisrliriften von

'Offi^rof in I'isidicn. n. '.M, bezielien sii li anl die

Spiele in Pliaselis, in dywv nnd (= dyatv

fUiianxoc) bestandiMi, d. Ii, in Si»ielcn, deren Preis

ein Kl Uli/., und snlilien, deren l'rcis ein koslburer

Gegeiisiuud imUt Geld bildutc. — S. 147 -4.')_' v<r-

Affentlieht Max. Collignun einen arciuüsdteii JUng-

lingsknpf ans Mannor von der AkropoKs, jetzt im

I^tiuvrc: rr erweist den unifseii KiiifluTs, den tlii-

pelupunnesiscben Scliuleu am Ende des VI. .lalirli.

auf die attisdie Kamt «nagenbt haben.

Journal des savantA. Dezember.

S. 7-1.'^ 747 bespricht H. liuiireau die Alda lies

Willieim von Blois und die neue Ausgabe von G. I/)h-

meyer (s. Worli. \ fi9ti K. 15.'> f.), indem er besonders auf

die Frairr eintrelit, oh dieses uii.'\n-^tiliidiK<' (;<'<liclit

.SiliullektUre war. Itewcisen liU'st t s '^itli nicht, dudi

auch nicht ohne weiteres verneinen, da wir versebic

dene Kxeerpte haben und der Satx Maxima debctnr

puero reverentia nicht galt. Zum Srldufs ^iiebt II.

von der zehn/eiligen einreiniigen S(ri>iihe des Hugo

Primat eine Kmendalion. — S. 747— 755. Tb.

Reinaeh, Prihistorie Oalliem (nacb A. Bertrand,

NoH oriiri"'"-. 'S A. l'ari- 1S9I), Das Vorkommen
des Menschen in iler Tertim iieriodo ist nicht erwiesen.

Deukmiilcr ältester Zeit siml <lie (iher ganz West-

europa, Nordafrika, raUlslina, den Kaukasus nnd Hin-

dostan verbreiteten Megalithen (D(dmen), die H. als

(irahinähr iui^i'richt. Mit ilii-en ln'^iiiiit die neo-

litbiscbo l'eriwic. Konnte man t'ttr die 'i'otvu bauen,

so konnte man'« aacb für die I.ebenden. Der kd-
tisehen Kinwandcning von Osten sc hreibt H. di'ii ßeglnil

einer ncnm Kulturcpoche, die das Kiseii verwendete,

XU. Wo blieben die alten Iberer und Ligurer? II.

geht hierauf nilhcr ein und meint, dafs der Sieanos,

von dem die I.igurer die lber«r fortdrängten (Thuc.

VI 2), = Sei|iiaiia si-i. Ilnrer waren also die eisten

Linwoiiner, deren ^aiiieu wir kennen, ihnen folgten

fiigiirer, Kelten. Es fragt sieh daher, ob wir mit

DWrbois de .Inbainville noch andere rreinwoliiier ver-

muten sollen oder die Denkuiüler von Stein, Bronze

und Kisen auf diese drei Perioden der Iberer, Ugnrer

nnd Kelten verteilen maaaeo.

die 'Confereun dei cultori di archeologia rristiana*,

welche vom 7.— 1 1. Se]it. /n Spalalo stattgefunden hat.

RuUetiiiio 'Ii ;ircii.-i.|(>gia et Btoria Dalmata.
tu. 11. Ukl.-Nuv. 1»92.

8. \46—l4B. Fr. Bnllr, Fortsotamg des Be-

richtes über die .Vus^Tabungeii nnf ilem alten Kirch-

hofe vtJii Maiia^iiirine in Salona; n. a. wnnle das Grab
des Miirtyreo Syinjihorianus «efumlen. — S.

192. L. Jelie, ZusammenGuseuder Bericht Uber das

bisher auf diesem Kirchhofe Gcfvndene; dazn ein Plan.

In ilicseiii Aiil's.ilze werden auch ilie Inseln ittrn mit-

gcteiil und hespnieben. — S. 196— 2tlO, iiericht Uber

Athenaeum 3408. 3409.

S. Wt. Die Witwe Seliliemanns bat Dftrpfisld

zur Fortsetzung iler .Vus^'rabnngi'n in der Trua'; oiiu'

Geldsumme zur Verfügung gestellt. - Die stiultisehen

Belifirden von Gorneto Tarquinia haben den Palazao

Vilelleschi gekauft, um darin ein Ktrnskisehes Mnscnm
einznrit Ilten. S. •2,')2. Ileiielit über die Sitzung der

llellenic Society vom 20. Kehr. \. II S mit Ii las

Ober neue Funde zu den Parthvuonskulpturon; I. der

Torso eines Knaben fs. Woeb. 1892, S. 1498]; 3. eine

noch nicht i>nblizi< rfe l ainpc des I'.rit Mnseuins, auf

der der Streit zwiseben Athene und Poseidon dar-

gestellt ist S. Kopf eines der T.apithen, zu den Me-
io;H n L'eliiin^', vor kurzem auf der AkropoUs gefunden.

4. Kopf der Iris, ans der Mitte des Ostfrieses.

5. Neues Fragment der Gnipiie des Alten vom Nord-

frieae. 6. Die obere lliUftc des Kriegers, der den

ersten Wagen an der Nordsdte geleitet. — Oecil
Smith las (liier llarpyien in der griechisclieii Kunst.

Ihiteiüelieidung zwischen gertügelten Weibern ( llaiiiyien)

und Oemiseh aus Weib nnd Vogel (Siieix ii; so auf

«lein sogen. Ilarpyienmonumenl). — Uers. las Ober

Oeiiienlegenden auf attischen Vasen.

indogermanische Forschungen. Ii, 1. 2.

S. 1—64. Karl Ferd. .lohansson, Sanskritische

I'tyinologien. Sl;r. pilitimi. lat. Iiiho, air. iliim Liehen

auf fiiliiiiiii zurück nnd dies wieder auf ein redu)>li-

ziertcs Präsens pi'pitmi. Das /> ist aus p vor Me-
dien nnd Nasalen der i-lndiing entstanden. — (!r.

ugdft aus dqäfu ^ skr. ri/n- Feuchtigkeit. — Gr.

vdnti 'Waldtlial' zu skr. u<ik<i- 'lliinnielsL'ewiillM"

;

zum Bedeulungswechsei vgl. i^öXoc Knp|icddach = isl.

itah- Thal. — S. 65-124. Alb. Thnmh, Zur neu-

griechischen Diabktknnde. 1. Der Dialekt v<ni Vino-

rgos. § 1. Quellen. ^ 2. Zur Gcsrhielitc der Insel

AmorgoB. § 3 ff. liantlehre. — 8. 125—ISO. 6nst.

Meyer, Vom wem stannnf ilie liozeichnniig Indo-

germanen? .Inl. \. Klapnitlis .\sia pol_\>;lcitta (l'uris,

182:<) ist der letzte Punkt, bis zu welcbein M. den

Namen 'Indogcrmanen' zurttckvcrfolgen kann. —
S. 14.3-149. Herrn. Hirt: Das J »»d oder phrygiseb-

llirakischen (Jlossen ist aus 7 oder /. vor . und i-

Vokalcn entstanden. Die Palatale wcnlen im übrigen

dnrrb * vertreten. — S. 149 ff. Jak. Wacker-
nagel weist nach, ilnfs bei Hennliaii II Ü19, 14

nvvQ, nicht TT riß überliefert ist. jiivQ beruht auf

inetriseher Zerdchnung VOn m~(>, vgl. SiSda bei Al-

kaios und jetzt dttOau xerdelint ans ««nric, Selon

bei Aristot. U9riv. noX. S. 15, 5 Kcny. ~ S. 151—
154 will derselbe für xiiiiiinia. üy'>.rti!h,!}t(t, tinxitZ,

xoftui bei Homer xiniioiai, dyjLatta^at, duxiw,
»^»Im elngeaetat wU^n. S. 154—156 weist Friodr.

Stolz in der hinnerisehen Überlieferung Formen der

3. Sing Konjunkt. des sigiuatischen .\orisies auf -fi

(nach Art des iiiscbriftliehen rr^ij^M) narli. —

-

S. 157— 167. Seymour Conway, üu tim cluingc of

d to t in Italic, sieht ab die Heimat des Wandels
\<m <l in / das Land der Sabiner au. Ans dem Sa-

binisclica sind Wörter wie aoliam, »iUi-rrnium, malus

r
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(MiisOi liin'je, lannm ins Latciiii><hc uitlrungen. —
174— 184. Gu3t. Kossiiiiia erklärt Armüiiu*

ttl« die galliKhe Umiiestaltinig eines gcrman. * Er-
luiiioz =^ iriiiiii (/II «r. r^fitroc, nltbtiljjr. nun tun)

Im (iallisi^hcii ging e vor Li-{iiiilcii häutig in a über,

vgl. Qurmantu as Ofrmatiu».

Deriiner philologiscbe Wochonscltrit'l 7. 8.

S. SSI—234. Bericht Ober die Winrkelmftnnfeier

in Honn. — S. 22i; f. Wilhelm Scluiltzo, Zti Jeu

Inschriften von Olyui])08 BC II XVi 214 ff. Ks wird

nuf das häufige Yoricomineii der oigentamlichcn Fe-

miiiiiihililimtjcti auf -o7c. Cu-u. -ot in^, \^••. orr hin-

gewiesen, sowulil in (Il'Ii ^('iiiiinittn Iiisi InilUii, als

nach an «ndcrcn Stellen. Es sind vulgäre Bildnngen,

erwachsen auf ionischem Spracligebicte.

Korrcspondenzbtatt fflr die Gel.- nnd Real-

schulen Württembergs 9/10.

S. 364—37G. 6.' Sixt bericlitel Uber den im

April I89S in Berlin abgebaltencn archftologischcu

FtTirnkurs. S. 370^379. Kisclc berichtet Qbcr

dii' (lauvcrsamniluiig »lur huiiiauislisrhrn I^-hn-r vom

mitth-ren Mecicar. Es wurde «bor dio Ar h u liii,'ic

im Gymnasium verhandelt und die Frage der Ein-

falirnng einer neuen lateiniscbon Orammatilc erOrtert

— S. 38.') 'iSij. Lenze. l,u<Milhis und die Sauorkirsobc.

Die Nachricht des l'iinius kann sich onch auf die

snnre 'Weichsel (Prunus Cerasns) nicht bezieben, viel-

loidit aber anf Iler/kirsrhcn. — S. 39.')—402. Grotz,
Sleumann oder Kllendt-Sey ffertV weist naeh,

dufs in der Abbaudhnig von Mayser (WochcnsHir.

I8ü2, S. 414) Licht und Schatten svischon den beiden

Grammaliken nicht immer gerecht verteilt wurde and

(hifs StcL-nKiini auch der neuesten (34.) Autlage von

E.-Ö. an wisscnscliaftlifhcr Sehäi-fe und |>;Ula(joj;is< b-

didaktischer Dnrcbbildong aberlegen ist. Die unleug-

baren Fortsi liritto von E.-S. beruhen auf recht starker

Anlelmung an Stegmann, den die Bearbeiter in der

Vorrede als ihre Quelle hätten nennen mOssen.

Academy 1081. 1082.

S. 60 f. Tilcwclyn Thomas, Ober eine baskische

l l)er>iet/ann der (ienesi;. und eines Teiles der Exodus,

iu der Bibliuthck zu .Shirnituni üiistlc, Oxfurdshire. —
S. 66. Abdruck der in der Times vcrölTentlichten

Antrittsrede von FUiiders l'. lrii
,

^.'ehalten am 14. .lau.

Die Kcde cnihäll ein l'rnLTaiiini fUr Tctries eigene

Tlii»li}{keil uml die seiner Schüler, sowie einen Aus-

blick ttber das, was in der Ägyptologie nocli alles

SU leisten ist. — 1083. S. 81—82. H. A. Strong
Iwhandell die Kinfilbrnni.' der Katxcn iin<i das Anf-

Ireten der Batten in I'jiropa und kommt, wcscntlieli

auf linguistiselie Gründe gestützt, zu dem Resultate,

dal's die Katzen ungefähr im 4. Jnhrh von Osten lier

eiiigetubrt wurden, um die Batten zu bek.inipftüi, die

Cbomlaln r «' '»oninn n waren. — S. 8t» f. Abdriu k

VonNavilIcs Bericht Uber seine Thäligkcil 1891/92,

gelesen am 14. Dez. iu der (ienemlvei'MmmInng des

Kgypt Exploration Fand.

Blätter für das Gymnasial-Sch ii hv <i t) 'i 10.

S. 561— f)G8. Stölzle, Die Zukunft der klassi-

schen Philologie, fuhrt den Hauptinhalt der ideenreichen

Rektoratsrcdc von Wilaniowitz vor und knüpft daran

einige kritiscl« Bemerkungen. — S. 5G9— 588. Rück,
Eine l'elopon nosreise , skizziert den Verlauf einer

im Frülgabr 1891 von Dörpfeld geleiteten, durch das

bayerische Stipeddiom ermögUehten Studienreise (von

Athen nach Nanidia: Tiryns; Mykeiiac; Epidauros;

von Nauplia Uber Manliuea, Megalo|Hdis, I.ykosura,

l'higalia uaeh Olympi*} Olympia). — S. 589—59.').

F. Scholl, ObersetzungsiMToben aus SeyiTcrts palacstra,

Fortsetzung V (Die attische Epoche der gricrliisrhen

Litleratur und Kunst). — S. G. Sehciils, /u
Pseudo-Augttstius Categoriac, erweist die Vermutung,

dafs die Schritt den Vettius Agorin Praetextatns xum
Verfiiaaor habe, als falsch.

Resensions- Vemichnis philo!. Schrilten.

A|ielt, Beiträge zur Geschichte der gricchisclien

Philosophie: Jioi/fr. (jtftintna. 9/10 8. 598-600.
Schätzcnswcrl. A«.<>' r.

Apollonios de Uliodcs, Les Argonauti((ucs, tra<l.

pur H. de In ViUe tie Mirmoul: ßpkW. b 8. IS.-i.

Trotz maiieher wunden Punkte beachtenswert. Arihur
Lmiwieh,

Aristoteles, *A\hlvaUav rtoXtitta: (ii/ii,iiii.<iinn

3 S. 85-88. P. Meuer giebt eine Gesamtabersielit

über die liHteratnr im J. 1892 unter Hervorhebung
des Wiehl iL'stfii. Zu viel ' Piofcsson'nkcnistriiktiiin'

zeigen die Arbeiten von Cauer, Fr. Kühl, II. Ni-seii,

B. Niese, E. Herzog, Ed. Meyer.

Aristoteles noL *A9^v. ed. Frid. ülajs: hLZ.
7 S. 201. Eine sehr verdicnstliclie Arbeit. Ji. Niere.

Aristotle, Tlic Nii oniaeliean ethies transl. . . .

by J. E. C. WetUon: AeaJ. 1083 S. 103. Fast
durchweg wohlgelungen.

Attinger, Gustave, Essai sur Lycurguc et ses

institutions. /»Vr. des i'U ffr. V (1892) S. 456 f. Klar

und exakt; aber im ganzen za radikal. Th. linnach.

\ji Colicetion Baracco publide pur l'rcdi'i-ie

Jii tichnauir. f.C. 4 S. 124 f. Winl mit freudiger

( bcrrasebung aufgenommen werden. 7".

Bcnfcy, Tb., Kleinere Schriften, hcrausg. v. A.
Bezzeubergrr II 3. 4: Amfr. johth. «f pM. XIII
S. 4S4. Die Sammlung kommt sowohl dem Andenken
llenfeys als d« r heutigt n Wissenscliafi zu gute. //.

Collii:.

Bonnct, Max, Narrolio de Miraculo a Michaeie

Arehangelo Choiiis juatroto edid. Jtev. de» A. ^r. V
(1802; S. 4.'j7. Sorgfältige und l'<'W issi-nliafh- Aus-

gabe des litterarisch und historisch uubcdeutendvii, geu-

graphiaeb nicht uninteressanten Traktales. D. Attm$.

ISrunn, Heinr. u. nrnckinann, Kricdr., Denk-
mäler griechischer und ronii-^eber Skulitlur: LC. 4
S. 124. Lieferung 47— .')2 wird gelobt von 7'. S.

Tlio Attis of Gut Uli US, trousl. into English verse

witb dissertations on the myth of Attis, on the origin

of trecworsliiii :inil on llu' .'ulliambii: nu'lri' by (Jr.

AIUh'. Acad. 1083 S. 97. Die t!berselzung ist recht
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anspri'«'luMi<l , ilic AllsfnIlnltl^'l n iilirr ili ii Galliainlms

daficjjPii oi wrt kijii Icbliaftc Ü« di iiK- n. U. EUix

t'hrmiira iniiinra sari\ 1\ \ II id. 'I'li. Menntisin

1 2: JJ/.Z. 7 S. 202. Es bedurfte in der Thal

einer lierkiili<'i'hcn Kraft, um in diesem Itandschrift-

Ikluii Miiti rial Onliuiiig zu st-lialTrii. Dass.: Her.

4 a. 64 f. Uüclist wichtig. H. C.

Cicero. 1) I., 4. vnd 14. Philipirfsclie Rede,

fitr ilni Schulgebranrli von fin.-l; 2| rtifiTsiirliiiiipi'n

Uber den didaktisdu n Wert der l'hiliiip. Hoden, von

JMt»altr: (ii/in„<uiinn 3 S. 89-94. 1) Verf. bat

im ganzen seinen Zweck erreicht 3) Einseitig, «ber

doch dankenswert, lt. Tfo'ele.

('or]»US ]i Ii 1' y i ij ni III At'L;_\|i1i a /'i rillouf et

jM€nlohr cundiluiu. III, 1. \jü iilaiduyer d llyperido

ovntre Alli^Dogtee: f.C. 4 8. 118 f. Berichtigter

und erjiänzter Text iiiil i;anz kurzen Nnti'n. /'' Hl.

Crnsiiis, Uttu. l'iilersiu'hiinut'n in ilen Miiniunibiii

des llfiomiaß. Itev. it. <»: V (1892) S. •195 f.

Verf. zeigt eine omfasacude kctuituis der paröuio-

graphisrhen Litlenitnr. Die Arbeit ist «ehr lehrreich.

Augiiih- .Michel

Culex Carmen Vergilio aiicriptuni rcc. et cnarr.

F, Jjto: Bmfer. Gymn. 9 10 8. 612-616. Engerer

Anscblufs an <lie l Uerlicfi i iitig. //. Ku n

Kui ipid« s Iphigenie in Taurien erkl. von 6ieyjried

Mfkhr: Bph W. 5 8. 18S-1S5. «Eine geistvolle

Arbeit.' Weddeln.

Enripides Iplii*;. at Anlis by E. ti. Kngland:
Jiiiii: Jouiii. of phil. Xm S, 4rN;. Winl aneikannt

von J. H. Wlitehr, ^U\• in einigen l'unktcu eine ab-

weichondo Auffasgnng f^ltrml meeht.

EiQtniSor Mt/dfta, ^ffJwxj» F. }f. 2ltc*it{>Qft<fnc.

Jüv. Oim ä. <jr. V (1892) S. 4til (. Vorsiclitig und

zarlkekheitend in der Kritik, in littenrhiBtoriscben

Fragen etwts nnsicber. M. K
Johannes Geffckcn, Timnios* Oeographie des

Wcslens: \jJ,i;.:) S. .-(f) f. Die Krtfebnis^c fnlbercr

Forscher werdLii in niamiiin Punkten berichtigt udcr

weitergefnhrt. liriuwr Ihmsnt.

riomoll, \S Di.' Realien Ic-i Wmxf: Öst^rr. I.it.

i S. 45. Ist nielir als eine •^cbon an sii li interessante

Mosnikarbcit. M. GitUnma-.

liarnaek, A., Druclistficke des Evangeliums und
der Apokalypse des Petras: ThLZ. 3 8. 33'97. Die
I!<!/i('linnt'en dieser Schriften zur frübiTen nnd spl-

leren I.ittcratur behandelt K. Hehüra;
. Herbst, L., Zn Thitkydi<les : Rer. 4 8. 61*63.

Einige Stollen bespricht .1;«. //nitreiir.

Herodot, Auswahl von Härder: A'lv. 4 S. Gl.

Entspricht mit dem dazu gehörigen Konoientar nllen

Allforderangen. Am. UauveUe.
F. Iloffmnnn nnd W. Votscb, Ijitein. Obnngs-

bnrb für die mittleren Klassen . . . .\)'fi/' 3 S D; f.

Kritsjiricht nicht den lU-stimmungcn der iieinn lx;br-

plllne. Max Schaun$UtnU.

Jaeger, 0., Alexander der Griifsc: liphW. 5

8. 145/146: 'Eine Zierde der GyninabialbibliotlM k .

G. iierUberg.

Kataloge dos Bayrisciien Natioiialmasoiiiiis. 4. Dd.

Dario: Die rftm. Altertflmer von J. A. .\fai/er nnd
<; J/<ni.-r: /.(' 4 S. 1(17 f. Die \Vi= r |..iiaft bc-

grUliit dat> Werk mit Freude und Dank. I'. Ii.

Kraut, K., I liuiiL-sliiirli znin l'hcrsetsen aus dem
Deutschen u. l«iteinisclien ins (irierliisehc . . : Aftlili.

.< h^. 47 f. Eine gediegene l.cistnn;:,'. .SchleuJ'iunifrr.

Kuhn, Friedrich, Symbolae ad doctriuae n«^
tfiXQÖyow historiani |)ortiiicntes : 4 8. 119 f. Die

Em tl;!« nnd Findigkeit, mit der Verf. den StolF be-

wältigt hat, macht ihm alle Ehre. Cr.

Levison, Hans, Fasti praetorii inde ab Octa-

viau . . .: LC. 4 8. 108 f. Ein sehittzenswerlcs Hilfs-

mittel. AI/. Dass.: Up/, W. .'i S. 14C,. Zum Teil

anerkannt von P. von Uohdcn.

üricchischc Lyriker für den Scbulgebrauch von

Biete'. Zl»ehr. f. d. fjffmn. 1 8. 38 -35. Pflr sta-

larisclic Klasseiilektüic l ini^'eriehtef. ./. Sitzitr

Martens, liCbrbuch der Ucscbichtc, 1. Teil: Alter-

tum: Zteehr. f. d. (jynm. I 8. 45-46. Zu eropfehleo.

/'. H'W.
Matziiifier, s., Des ("vpiianus Traktat De bunu

l.udiciliac: Ar. /,. /. l,it. f.,-jr. VIII 2 S. 306 f. Der
Verf. sucht die Echtheit der Schrift su erweisen;

Weyman schreiht de bono pudicitiae wie aaeb do
speetai Ulis im hist Jahrb. 1893 8. 737 ff. dem No-

va) ian zu.

Mltsotakfs, Job. K., Neagrieehhwher Sprach-

führer: Xph/'. 3 S. 44 f. Im pvnzen entspricht das

Uueh allen Anforderungen. //. /.iimnrrer.

Nieri, A., La Cirenaiea: A'-t. 4 S. Ver-

stitndig^ wenn auch nicht abscbiieiseude Arbeit. H.
de la Blanehhe.

l'aeiiler, H., Krilisehe und erklärende Ueiner-

kuiigen zu Sophukiei»' Aias: Aphli. 3 S. 33-3.'). Eine

beachtenswerte Abhandlung. 0. Waekertnatui.

f/tt7iad6novXo(~ hrgafurc. 'hQortoh'innxi]

ii,,i/.,o:/ixri . . . : La 4 S. Vib in. Der Verl. bat

Tüihtifjis j;(lei>tct. C. R G.
relagonii Artis vetcrinariae quac extant; rec.

JH. Ihm: BphW. 5 8. 140-144. 'Saubere nnd

lehrte Ui-arbeituu^'.' /l/"-r<i Dass.: Air/i. /. Inf.

Lac. Vlll 2 S. 306 f. Gewissenhafte lienut/ung

aller liaftmHtel.

Peter, Kenn., Di<' M-riplores hisforiae Aupuslae:

Lt . 4 S. 120 1. Dem Verf. >timml bei /;/. II'//.

i'liitarehs I.ives of tbe (traeebi, ed. bv (i. E.

Underhiü: BphW.bS. 13<}/I37. 'Wttrde in'England

gute Dienste leisten.' Ed. Kurtz.

Prclhvitz, W,, F-tymolKtrisi In s Woilcihueh der

griechischen Sprache mit besonderer DcrUcksiclitigting

des Kenbochdcntschcn und einem deutschen WOrter*

vcr/.eifhni«: ItpIiW. ') S. I ri^ • 1.^."). Der Wert dos

nuches wird ilurcli Einseitigkeit ein wenij; biein-

trilehtiL!t. /'/•. SblUs.

Ueicheuberger, Uauptrcgeln der griechi^cLeu

Syntax: Ztaeftr. f. d. Gymn. 1 8. 3f-33. Verdient

.\nerkcnnung. Iin<lrrt.

Uidgeway, William, The origin of metallio cur-

rency . . .: /^C 4 8. 181-133. Verf. bietet vieles

l'f'ai litliehe
,
wonn^'leich man ihm durchaus nicht auf

alKii Wef,'i'n folgen kann. I'. II.

Rulfes, Die Aristotelische Auffassung' Vcr-

hiUtuisse Gottes zur Welt und zum Meiischeu: Acad.
1083 8. 103 f. Die Interpretation Ist oft etwas ge-

zwnnf.'en, aln r <I<t Verf. stellt wenigstens seine Hei-

I
uuug klar nnd deutlieh hiu.
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Siiiiaikn, A., Kssai siir la provincc romaiiic

irKgyptc: J{ri: 4 S. 63 I. Widilijj tHr alle siuUcrcn

Fiii-sclmiiK»3ti. A'. Co^fuil

.Sobolewüki, S., Syntaxis Aribtuphancac capila

st'Uiiia: Amer. juum. of pliil. XIII S. 501. Aurcgciiü
iiiiil bcleln-iMitl, auch im Falle des Widci-spruflis. Ii.

A (jiUlertleerc.

Stciidinp, II., (iriechischc und KüniUclic Mytho-
logie: HpU W. b S. 144. *Cbcrsiclillic:!i und gcinciii-

vcrstiindlii-h.' — e—
Stolz, Kr., Die Urbcvidkcrung Tyrols: i^'phli. 3

S. 4,'». HcsoiiiuüMis Urteil und gc»i-hnmi-kvollo Dar-
btolluiig zeichnen das Hürldeiu ans. Curl Pauli.

Volta, Z., Dclli- abhiTviature nclla imleu^nitia

latina: IfLX. 7 S. 206. Vi»r diesem Führer kann
nur gewarnt wi-rdun. Watteulntch.

Wolf, F., I>ie Thiif des Arminins: /iphW. 5

S. 148-1.')2. Keine der bcliimdi-lten Fragen hat ihre

absehiiersende I/isunK m-fumlen. 'ieorij Wulff.

Wordswtirtli, .1., et Wliit»-, H. .1., Novnm
Testamciitnm lutinuni sei', cdilionrin S. ili(>ronynii.

Fase. II. Kvang. see. Mareuni: .l/r/i. /'. lat. f.i.r.

VIII 2 8. 3Üi^. Mit aulsenirdentlither («enauigkoit

gearbeitet.

Zciionis (^'iticnsis de it)hu$ tihysicis doetrinac

l'undanientuni re^t. A'. Trootl: Acad, 1083 S. 104.

Nutzlich.

Verzeichnis neu erschienener Bücher.

.\gy|itis»lie Urkunden ans den königlichen Mu-
seen zu Herlii). (iriechüchi: t'rkunäen. IV. Hrrliu,

Weidmann. IJlatt 97 128. Im|». 4. (ä) 2,40.

ni seil off. K„ l'rolegomena zum sogenannten Dio-

in/sius Cato. Jena (I/eipzig, Foek). V, 6.^ S. 8. l

P'ontns ixMimi tit/znnlinarum, suniptibus aeade-

niiae nceuravit \V. Hegel. I, I. Pct-crsburg (lA-i|izig,

Voss). XX, 182 S. 8. Jl 3,2.'5.

liUkas, Fr., Die (inindbegriffe in den Kunmo-

ffoii'un der alten Völker, l/^ipzig, Friedriib. VIll,

277 S. 8. t; JL
Miehaelis, ,\d., AlluUuclie Knnst. Rede. .Strafv

burK. Heitz. 3«) S. 8. Jt 0,80.

Schone, A., l>as historische Nationuhlrania der

Ilömer, l>i<; /•'aOnla yrartfxUi . Rede. Kiel, Ulli-

versitsitsbnchhaudlung. 18 S. )S. \ JL

Vc-rnntw. Kednkteur: lir. Kr. Hariler. liorlin ^. *i. l.uicvnatW b:«.

<\Hii

ANZEIGEN.
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R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder,

Berlin SW.

Die DoMoniimrtationeR

der deutschen Universitäten

in den Jahren 1885/86 bis 1889 90.

Statistische lietraelitiingen.

Mebst einem Ktatistiscbeu ITberblick

itliiT die l>i)kturdix»ertatii»ueri

der f rnuzc>»i>^r.licn üniverNilülen.

V..«

l)r. Wilh. .\ltniann,

KiuIm d«i KOnigl. irnirrnilllKbibtinllirk

lu <in<ilkw«)d.
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iif; Unter ^en \?inlicn 7W'', t*rfc tcr klonen 'llMIhclmftra^r iconmii'eitrj

^^^^^M Berlin, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
Ji. li.i rtiicr.-i \ i.rlai;. Ji, lli'M'M' T. licrliu S\\'. l>nirk I,>:Hiii,.it.l Siminu, Ikrliii .S\V,
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WOCllENSCimiFT
FÜB

KLASSISCHE PHILOLOGIE

7^

HRRAIIS(JE(JEBRV VON

GEORG ANDHE8EN, HANS DRAHEIM
tTND

FHANZ HÄRDER.
«iMtoUUirBdt lUlt

lnwnt«

10. .Iahr<:an.!:. 1893. No. 13.

K <i.Tlaiia. U.'*iS;<lit.' .l.-r l'liv^ik (M. ('. I' Silmii.li- :ifi

lu Mittl'i^i. K<'ii'li4nH?lit uuil Vollureclit in il>'ii m^iIkIj.
rroviijz. <i. nun KiiiiUirreiches (O. 8cliullhi i'», SchluLi 'i'»

Syriaui ia Hi>nnogeD«n> eounratari* iti. H. Habe.
„lini . StöVoll ^HMtorUw

Kn«foeiaf> Auevata« MfBdmuM wilmlm «d. ab A.
I.u.i« irii (.r Dritarice)

I r ilio VmWMmIi

)ht«. ilmr OM

A K in Ri, lirs - .1 l^iiiininiitik, S. Aull.

i;ritrninAtik

Aiittf'u), : Zpitwlirifl Ttir Jai (1 vmiia»ialwe!M>ii 12,

I (H.
} Sch» ei«er-
I Si.ll,.r) m

Xntilti»'

rSmiaeher MÜimni in

L'ntvrrif-lit iA. • iBi»n-r - . _ . .

Jabr«»b«rl«ht« iW Um Wbara 8e]ialw«Ma amm,
wa O. Beikwlieb. VLJubrgMiK <0. WaibenfeU) SM

• l>'SU .Sfuvi. AuKUKt IHlti. — Brrliufr jdiilolng Worln-ii-

«rliritt tti. II. -- Uovue arrli^lo|riuue. Nov.-Ot«. ItMi.

Ririrta4iffk»loirf»XXI7-&-Pf«HkJalirbach«rTl.».- ^
Arrbiv Ar OaäaiieliM der PhUnaopfale VI t 3»

JHHMimfi Praafi. ».7«W.

Die Hemii Verfagsrr toii Pn'trrarninen . DiMertntioiieii und sonstigen GelegenheltMchrifteii werden gebeten,

Ki-xensionsexemplare an K. (iaertncrii Verlagsbachhandlnng. Kerlin SW., Scliünebergeratr.^lS, einsenden zu wollen.

Rezensionen nnd Anceij^en.

£. Qerland, Gcsiliiciitc der Thysik. 18!)2. J. .1.

Weber, Leipag. 356 S. 8". geb. 4 JL

Y/f> ir>t «li<*Ä «Wr vJevU- Wwv\ von Weln-r* natnr-

wissenscliaftliclier RiMiotliok. Das Altorhini ist

nuf 42, das Mittelalter \\ns Wb'A) auf 18 Seikea

betiaadeli. Am Sehlor^ steht ein vortoeffUdiee

Litteratnrverzeiclniis uuil ein Nainpii- mid Sach-

register. Der Yert". ist schon seit 15 - 20 .lalireii

durch einv grofse Reihu von Speziulurlieiteu zur

Gesehiobte der nkjdk bekaont, von denen einige

auch das Altertum botreffen und von uns in diosor

Wocheuschr. besprochen sind Clä8;i, 1224 u.

l'i'JT). lu der una vorliegeadcu zusamineufossetideu

Arbwt iet das Altertum nur kon and dämm niekt

erschöpfend behandelt, doeli genau genug, um
allzu Wichtiges und \Veseutliche8 iui gauzeu uicht

Termiflsen zn lasaeu. — Mit Recht ist auch die

Beobaehtnngsgabe der Alten wie vor allem

ilire Lust an Versuchen nicht uiitcrschät/t. Ho

werden deu Pjthagoriiern 'viele Versuche' zuge-

schrieben (S. 16); 80 beweiseu Plutos Schriften,

*wie eifrig die Griechen Vermehe anatellten* (S. 21);

so l»oginnt seit .\ristoteles 'die stärkere Bevor-

zugung dea Experiments uud der Heobachtiing'

(S. 27). — Die Darstellnng ist chrouologiscb,

geht von Peraon so Pervonf wie ee der YefC fQr

das Altertum vielleicht als das beste ansah, aber

ohue die praktischeu und uotwendigeu zusauiuieu-

fasseudeii Überblicke, die Heller» Geschichte der

Physik bietet. So geht auch eiumnl eine Eut-

deckuug verloren, die sich auf einen bestimmteu

Urheber nicht snrQekftbren l&Cit, wie die Ali"

Imngigkeit der an.sflier»itul('n ^Va.-^t•nll,l^sl' von

der Höhe der Wassersäule (zuerst bei Frontiuus:

Heiler 127). — Die Zeiiaugabeu sind nicht

immer leharf nnd vollstindig gemg. Bei dieser

•Sachlage kommou sogar Ungenanigkeitcn oder

Felilcr zustande. Wenn z. B. gleich nach Aristo-

teles mit dem 'Untergang der Freiheit' die 'Eiuzel-

forschnngen der Ep^(onen* anheben nnd es dann

lu ilst. man habe 'damals (um das Jahr 100) in

Athen' den Windturiu erl>aut, so ist der Spning

von 322 bis lUÜ doch zu grol's, um durch dos

Wort ^damals* für Bberbr&okt gelten an können
(i^. 27;. Oder wenn mit Ptolemaios (e. S7 -165

n. Chr.) die Reihe der 'selbständigen griechischen

Gelehrten' erlischt uud die 'Folgezeit' sich dem
^Sammeln nnd Bearbeiten des Vorhandenen' wid-

met, wenn es weiter heil'st, dafs 'durch solche

Thätigkeit uumeutlich einige römische Schrift-

steller wichtig geworden sind', so sieht es ans,

ab ob andi diese der 'Folgeieit* angehSran; sie

hcifsen aber Vitriiv, Luorez. f^eneca. Plinius uml

leben fast 100 Jahro vor des Ptolemäos Tode alle

nicht mehr (>S. 39). Wenn weiter Lncrez ein

«Zeitgenosse* des Vitrov heilst, so ist das ein

arges Vergehen, da Lncrez schon — hh starb.

N'itruv aber richtig als 'Baumeister dos Kaisers

Aiignstn«' beseicfanet ist (S. 3i».
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Aach sonst finden wir kleine Ungleiehheiten
iu der Behandlung o(K < k!t ine Ungenauigkeiten
iu der Darstelluug. Jtie l'ytliagoreer betrachten

'die siebcu \\ audelüterue' als die sieben Saiten

der himmUseben Lejer (S. 17); dafit in diesen

Planeten jedoch nicht die Erde, wohl über Moml

und Sonne einbegriffen sind, ist nicht gesagt.

Der Erbauer des Windtunues heilet nicht 'Au-

dronicne Cyrrheates', sondmn nnr Andronk»» nnd

stammt aus hr(ii)o<; in Syrien (S. "JTj. Iiipp:irchs

ilesultate 'beiluigteu' nicht, souili rn eiiorilerteu

eine Verbesseraug der Instraiueutu (8. 2'J). Eudoxoe

von Knidos wird nnr nebenbei genannt (S. 24. 28),

des Enitosthenes und Posidonioa Erdiuessuiig uelieu

der des Aristoteles ^ä. 25) iibergaugeu. äcrabous

Fuayiiatfov^vu sind kein 'Reiaewerk' und schwer-

iidi noeh 'im 1. Jahrh. Chr.* gasdirieben (ä. 41).

AI Maniuns Bestimmung <lor Ekliptikschiefo zu

23" 35' wird citiert, die des Ptoiemüua zu

23« 51' 20" (Alm. l 13, II 4; aber nicht. Auch

dafs Uippareh schon die IVkeession (Ahn. IU 1),

dal's die Alten das nothum luinen des Mondes

(Lucr. V 575. Catull 34, 15. t'ic. de div. 11 lU;

l/ulalur II 91. de rep. I 23. Alm. IV' 1) kannten,

durfte gesagt werden. Im Litteratonrerzeictmis

fehlt auch h'r. Fo^kes Arbeit über des Aristoteles

liegenbogencrkiürnng.

Nach aUedem ist des ßef. Resnltat folgendes.

Soweit er das Mittelalter und die Neuzeit beur-

teihii kann, ist (M rlunds iiticli in seiner Kürze

und Klarheit vurtretlUch. Öoweit es das Alter-

tum Oberhaupt behandelt, ist es, von ESnselheiten

abgesehen, vorläufig brauchbar, nämlich so lauge^

bis durch cin^'.-iit'udere und umfassendere Sonder-

arbeitou eine wirkliche 'Ocscbichte der griechischen

und lömiseben Physik' erst möglich geworden ist.

Dafs dies einstweilen noch durchaus nicht der

Kall M-i. (las glaubte der Ret", vor lU Jahreu

^i'nil. Wuchvuschr. Iäö2, 11 115» ff.; ^3, III

3H ff.), das gknbt er noeh heote^ das beweisen

th. liiriier von Uosenbeiger, Heller und Gerlaud.

liurlin. Max G. P. Sehnidt.

Ludwig Mitteis, Reichsrecbt nnd Volksrecbt
in il*'n ostlichen l'ruvin/on des rOmischcn
Kaisciioii.-lis. (IV. ?><'hlufs.)

liaiiz kuriC lusäc ich mich über diiä 13. Ku^iitel:

die äyngrapha und der Verfall der Stipa-

lation (ti. 4td9—498), das iu seinem ersteu Theil

einen etwas veränderten Alnlruck einer Ahhaudluug

vou Mitteis iu der Zeitsclir. t. priv. u. öS. Kecht
j

d. Ucgeuw. XVII 559-581 bringt Der Ver-

fasser kennaeichnet den gegenwürtigen Stand der i

Porsohung nnd f&hrt besonders ans, wie Ondst

die Syugrapha als ein Hirngespinst des Salmusius

erklärte. Diese Ansicht wird einer scharfen Kritik

unterzogen, deren Schürfe damit gerechtfertigt

WM-den mag, daft anch Gneist seine VorgSoger

keineswegs schonte. Hierbei vermehrt Mitteis

iS. 4(54, Aum. 2 da.s Stelleu Verzeichnis über avy-

jrQa^ij recht weseutlich. Beiläufig wird auch

R. Dareste etwas stark hergenommen, diesmal

insofern mit Unrecht, als Dareste sich gar nicht

einbildet eine wirkliche Detiuitiou der avyjr^iftl

des griechischen Rechts gegeben m haben. Zu

der langen Stelle, die Mitteis S. 4ti5 ans Danste,

Bull, de corr. hell. VIII (1SS|}, S. rjT.') ausge-

schrieben bat, hätte er auch die ciuloitendeu

Worte hinsusetsen sollen: *i{ im »uyu jmo, bie»

fntenäa, Je tioHHtr mt dejinition rigoureute. Le
droit (free n>' <:ompi.ivle pas ^femOlaile» tlißnltio}!.-.'

Mit dieser Eiuweuduug soll ja nicht etwa behauptei

werden, dals Daieste das Wesen der Syugrai)be

eikannt habe.

Um seibor zu einer Begriffsbestimmung zu

kommen, geht Mittels S. 4(58 aus von Scliul.

Pseudo-Ascou. ad Cic, iu Verr. Ii i, 3ti.*j Hier

begegnet ihm der onbegreifliche FlGehtigkeits-

fehler, dal's er schreibt: "sie (die Syngrapha) wird

von einem gemeinsamen V ertrauen^manu
verwahrt', während bei l'seudo-Ascouius so deut-

lich als müglieh steht: <l ettenu UUiutat ab una

parte sercari soUnt, synyrapliüe »ignaiue uiriHtqu«

manu ulriquf parli »eroaudue IvudunUir. Da

nach der gleichen (Quelle die iSyngrapha ausge-

stellt wurde mora nutiMoqv* Grawomm^ w^
zuerst da.s griecliische Urkundenmaterial geprüft.

Für dod Üai'leheu der Nikareta au Urchomenoi

in Böotieu ist hinxngekommcn die oiugeüeude Be*

handluug im Beeneil faso. II, n. XIV, ». 270^311.
Aus dieser ergeben sich einige kleinere Änderun-

gen iu dem vou Mitteis S. 47U abgedmckten Text;

wesenüieh ist, dals statt des sinuloeeu i» tm»

a6tm» dtttmaaßim» 'm der n^Stf an lesen ist

*) Mitteilt ivUt l'duuUo-Ascuuius las 4. Julirk,

iiu<iere ins 5. TroUden ich den Ansführangea von Ulttsia

«bor das Wesen der tsryyqaijr, hristiiiim'-, mtifii ich g»-

stehen, data dicuer l'si.iiilo-.^.stouius lur uiich ein bedenk-

licher liewührsiimiiH bleibt.. AuifAlli^ bleibt doch irnmir.

dofs er Aber das Wesen der Syngnpha eine m tralliivlie

Itennikau^ enthKIt, wAhrend er an der irleiehea ätelle

uicllt üimiiul ilcil Uutcrsfliitil Vmu ^ynjitiihil HU<1 rlm"-

graphum keimt ^ililCeis b. 4M> ^VlictOui^ kuuu iu«u

cur Xot aanehmen, den veimeintUelmi Untencfaiod von

sviig'rAphu nnd chiroi,'ruidiiiiii lialie nr selber erfnuili ii, jene

gute Notiz iibur deu Ciiunkktur dur Syiigi«|ilw einer natca

tinelle entnommen.
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«x Ii avtüv tiäy daytiaaftttuay, — Sehr iateressaiit

ist das 8. 476 ff. behandelte tieriehtsiwotokoll too

Memphis in Sachen des Chonnplin gegen den

nicht em-hieneiien Beklagten l'saniraens (Tiirincr

Paiiyru« XIII). Die auf den ersten Blick gram-

matiBeh aHem nillssige Erklining der Worte
Aoivvyi; .... fnr^fiayf iidetvipumt tm tv9vvo-

(ifritii, ('honnj)hi?! fiihrte ans, er hiihe <lein Be-

laugteu (DUO SilberdriiuhuienJ gelieiieu, gieht, dixs

muA man zngeatehen, im ZasammenhMg diMer Ur-

knndt' kt'iiicn Siun. Wir müssen hier philolügische

Sknipt'l lieiseite hissen nnd mit Revillont und

Mitteiä daytliny lui weitereu Siiiue fuäsen uud

flberaetnn: ChonapluB iBhrte ans, er sm gegeo-

üher dorn Be1ant;teu zum Glänhiger geworden.

Die Cbei-setznug von Mitteis: "dals der Belangte

. . . zu Uunsteu seiuer Fruu verschrieben habe',

aehmnt mir deshalb nngenaa, weil jetatt Ghimaphis

in gar keiner Beziehung zu dem die Eheschenknng

voUzieheudeu oder die AUmeutationsurkuude ans-

etelleudeu I'sammeus steht. — So iutereasant es

Meh wire, den weiteiren Ansf&hniDgen tou Mitteis

nachzngehcn . bcsondi-rs die Frage nach dein

angeblicbeu ueuereu Litteralkoutrakt des römi-

koben Beehts, der nach einigen zn den Kontmki-

foruen re, verbii nnd eontmau binsngekommen

sein 8o\\, im .\u87.ng zw erörtern. glanl>e ieli, hier

doch darauf verzichten zu solleo, um so mehr als

die Entseheidnng dieser Frage vor das Forum dsr

Juristen gehört.

.Mehrere F<inzelpnnkte ans dem Vermögens-

recht, die unter sich iu keinem engeren Zu-

sammenhang stehen, bebandelt Hitteis im 14. Ka-

pitel, znnilchst die Vindicatio in ihrem Verhältnis

zur griechischen diudixuakt, deren letzte Spur er

iu einem Reskript des Arcadios an den Statthalter

dm- ntofins Asw vom Jahre 396 findet. — Unter II

werden die Kaufbürgen, ßttiatwiTjQf^, EviktiouK-

gsnuitcn dea griechisclien Hechts InOiimdclt Mit

Unrecht nimmt Mitteis iS. i){Ji, Auni. ö als ba-

aeiehnvng Ar disedben anch die ^vr^Mvtq von

Jasos in Ansprach. >Scheiut es mir schon von

vornherein nicht zuliissi^r. Miiemanen, die wir

sonst als Archivbeamte keuuuu, auf einmal aU

Tüel fBr Kanfbfergen sn ftssen, so ergiebt sich

m. EL aneh ans dem Ausdruck ju^'^juov«^ Gvytnut-

X^at> jener Inschrift von Jasos i Mull, de eorr.

hell. V (ItWl), S. 4Ü7 ff. = Ditteuberger, Syll.

n. 77) IBr die KanfbUrgen eher die Benennung

evfmmhitai. Diese würden entsprechen den ttvf^

fT^iriifi, die hei Bekker, Anecd. p. 19:5 gennnnt

sind. Das haben übrigens auch die ersten ilerans-

geber dieser Insebnft, Hanrette - Besnanlt und

Marcel Dobois a. n. 0. S. 505 unten angedeutet.

Mnemonen im gewöhnlichen Sinn nehmen anch

Gilbert, Stantsalt. II S. Anm. 1, Bnsolt,

Staatsalt. - S. 49, Anm. ! niul Dittenherger a. a. 0.

an. Mehr, als dals die firtjfiovts hier als Kauf-

bfirgen figurierten, vemag idi ans der Insebrifl

selber uieht m «neUieften, wenn anch sonst die

Bemerkung vou Ditteuberger S. 137, Aura. 8 nin-

teriell richtig sein mag. Nicht verschweigen will

ich, dab wir, wenn wir die fty^mytf ron Jasos

als Archivbonmto, Kanfregisterfuhzer, betrachten,

für diese Stadt eine anfserordentlich grofso Zühl

solcher Beamter, etwa 12, erhulleu. iiobliersLich

erweise ieh noch anf die anspreohende Ter-

mutung von Hanvette-Besnanlt nnd Duhois (S. 506),

dafs heim Verkaufe der xXrj^oi, wo die .Mnemonen

fehlen, an Mobilien zu deukeu sei. Daim wären

nach dem Beeht von Jason ßefiaun^^ blofs iMig
gewesen beim Verkauf von Immobilien. — Ober

die Kaufbürgen der bekannten Inschrift vou

Tenos haben sehr sorgfaltig gehandelt Dareste,

HaasBonllter, Beuadi, Beeaeil des inser» jnrid. gr.

I. S 97-101.

Der nraprSngliche ßtßamtrq war, wie ziemlich

natürlich ist, der Besitzvorgänger des Verkaufers.

Hieranf i&hrt anch die Beieichnnng inpomalfnfC«

wufiir .Mitteis S. .">ül. Anm. \ Stellen aus l'apyrus-

urkuudeu des Louvrc und vou Leeden citiert.

Zn bemerken ist blofs, dnl^ an diesen Stellen

irfensM^s^ dorchaus nicht etwa den wirkliehen

Besitzvorgänger bezeichnet, <ia wir in den ügvp-

tischen Papyri im (itfiaiMim eine leere Form
haben, indem der Yerkinfefals sem eigener ^ttf-

bürge die Garantie übernimmt: n^onttXp^f mi
ßt{taKütrt tön' X(ttu läy wt'äy ü drrodofitvoi, Sf

id^iaio 6 n(fniiiti'Of. Die Stellen s. bei Mitteis

anfser S. 505, Anm. 2 aneh S. 179, Anm. 7. Die

wielitige Stellt' J'luto, legg. XII p. 954 init.:

tyyrr^il^^ /um' dij xcti n :TO0TT0)?.wy oitoTr xiX.

scheint Mitteis entgungeu zu sein. Die \ erf. des

Recneil S. 101 fassen den itnonwlSr als Kanf-

bürgen, während Thalheim in Hermanns Reehts-

alt. S. TS im Text die wunderliche Krklä-

rung 'Makler oder Zwischeuliäudler' hat, da-

gegen in Anm. 2 anf dem riohtigen Wege isl,

ihu als Kaufbürgen zu fassen. — Für Attika

kanu ich deu ßtßanair^q niclit zugeben. Diels,

Sitzuugsber. d. Berl. Akad. lb^9, 8. G()3 f., hat

ihn ersohloBsen ans Hypereid. geg. Aihenogenes

col. IV, Z. 7 f.: n()oafyyQäifiai fut iftoT' iV/xw)'«

löy hr^(fiiskt. Mitteis S. .Wft .4.uni. 1 ist geneigt,

ihm beizustimmen. Der Wortlaut scheint mir

die Erklimng an verbieten, dafi» Nikon Kanf*
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bürge »ei, denn er wird mit dem KEnfer zu-

sammen iu die Urkunde gesetzt. Wenn Mitteis

meint. <ler Verkäofer habe doch nicht einen

Bürgen des Käufers 'obuo Eiuwilligong dieses

Bürgen aofttellen können', so, ghmbe ich, dürften

wir diesem Athcuogenes nocli .ärgeres xntraneii.

Er setzt Nikon alH Hüri^i'a dos Käufer»- ein, nni

auf alle Fülle gedeckt zu sein. — äcbiielslich be-

merke ioh, daft Mitteis 8. 505 f. sioheiltoh reclit

bat, weuu er in der Snbskription der lex paritti

Jarxudo rnteolami (C. I. L. X 218. n. 1781 =
Brims, Fontes ^ p. 272 f.) den uiauceps mich o\»

praet an(Riftt. — Der Reditsbraneh der nltgi iechi-

.xciion Zeit wird für die Sstliehe Iteichshälfte auch

noch in der Kuisei-zeit, WO rSmiscbes Kecht gnU.

nachgewiesen S. 500 ff.

Zu den folgenden Absohnitten: HI. das He-
niiolion (S. 510—514), das Anderthalbfiiche als

Knuveuticualstrafe (eine Erniäfsi<,aiiiy des gewilliu-

lichereu Doppelten), IV. Schriftform der Ver-
trage (8. 514—517), wo gezeigt wird, dafe die

höhere ßedeDtiing, welche in der severischeu und

diocletianischen Zeit die i^cliriftlichkeit der Ver-

trüge erlaugte, wohl vorwiegeud auf griechischer

Sitte beruht (vgl. graeca fidee), habe ich ntehta

XU bemerken.

Unt^r V. I'rozessnalisehes (S. b\l—Wll)

sncbt Mitteis in zwei l'uakteu im spütrümisvheu

Prozelk den Eioflaf« grieehiBofaer ProseAreehts-

ideen. a) Die libri confratlictorii, die im Cod.

Theod. 2, 14 zum Jahre 4(K) erwähnt werden,

stellt er uebeu die dyiiyQatfij des attischen i'ro-

M—es. DaTa im spUM^misehen Pro«e& eine sehrifb-

lichc Klagbeantwortinirf vorkam, ist sehr wahr-

scbcinlich. b) Während der römische Zcu^eneid
auch noch nach dem Geselse Constantius durch-

aus pronussorisch ist, da er erfolgt prhuqttant

jii ) h li> nit ii'stimouhiin, ist der des priecbisfheii.

zumal des attischen Hechts assertorisch. Interessant

ist besonders der Eid in der Inschrift von Kaljrmna

(Keeneil I n. X), wo Ziebarth mit Unrecht die

^^'nIto t:t\ lüv ttctqrtQtay änderte. leh habe da-

gegeu Widerspruch erhoben in dieser VVocbenschr.

18U2, n. 47, Sp. 1274. bitte aber dort flkwSbneo

sollen, dafs die französischen Heransgeber den Eid

nnriehtif^ als proniis-oriseh ansehen. Anf dem

Boden des griechischen Uechts steht auch hier

wieder das syiiseh-rSmisohe Rechtsbuch.

Diesen beiden Gleichungen mifst Mltteis keinen

liiihcrcn Wert bei als den \on II ypntheson. Da

er l>ei diesem Anlasse 8. 510 betont, dafs, weuu

man der Vermutung .Spielraum gewähren wollte,

sich noch manches anf&hren liefse, dnfs aber *vage

\'ormntungeu nicht blofs wertlos, sondern tehid-

lich sind', so sei dem Verf. gerne zugestanden,

dafs er iliosftn firniidsatz das ganze Werk hin-

tlurch treu geblieben ist. Gerade durch die scharfe

Scheidung zwischen Sicherem und Untiehereni,

zwischen dem, was die Forschung erreichen kann

und dem. wo sie sich mit einem noii lir|net bescheiden

mufs, macht das Buch vou Mitteis einen ungemein

vorteilhaften Eindruck.

Ein sehr intere.ss;mt<'s Mild entrollt vor unseren

.\upen das St-lilufskapitel 15, über die l'i>kal-

niulten, in welchem gezeigt wird, wie in Ver-

trägen dem sehnldhaften Teil eine Leistung zn

Clutisten eines dritten, nicht koutriihierenden Sub-

jektes anferlej^t wrnl. ii konnte, i^puren solelier

Frivatstrafcn zu Gunsten des Fiskus tiaden sich

in den Quellen der Kaiseneit, besonders greifbar

iu .\gyiiten, während meines Wissens in griechi-

sohen l'rivatkontr.ikten eine solche AnslK>dingnng

vou Strafsuuimeu uu den Staat nicht vorkommt.

In Beikge I (S. 536—542) stellt Mitteis 9beiv

sichtlich diejouigeu wichtigsten Inatitntionen des

syrischen Recht,-»bnches, in denen er f?rieehisehi'>

Kc-clit konstatiert hat, mit den euisprecheudeu

Eraebeinmigeu des griechisefaeD Rechts zusammen.

Der Nachweis, dals in diesen im gamm 17 Punkten

der syrische Reelitsspiegel durch ein irn<'chisclies

Laudrecht beuintlufst sei, scheint mir sicher er-

bracht zu sein. Kein Urteil erlaube ich mir Aber

Beilage II, wo Mitteis durch Vergleichung der

materiellen Widersprüche in den einzelnen Ver-

sioueu des syrischen K«chtsbnches zum Schlüsse

kommt, *dar8 in unseren vier Handschriften seit-

liehe und örtliche A'ariationen des Lokalndlts

jeuer Gegenden zu l aife treten'.

In Beilage III (S. .)\fi—bbi) knüpft Mitteis an

den S. S04 «usgesproebenen Sats an, dafs die

< M'M'tzficbnng t^onstantius einen entschieden gräci-

sierendeu Zug zeige. Was die Brüder E. und

V. Revillout gelegentlich behaupteten und über*

trieben, fBhrt Mitteis dnrdi BesehrSnfaiag auf

das Sichere und Wahrscheinliohe anf das riebiigs

Mals zurück.

Redit praktisch ist das Verzeichnis der litte«

rarischen Quellen, losohriften, Urkunden, Gesetze.

Edikte und Reehtsbücher (S. ri".;! :).')8). Zur

raschen Urieutieruug dieut auiser dem fortiaufeu-

den InbalteTerzeiehnis 8. Vll—Xt wo Sachregister

S. 55» t und das besondere «Register der Bei*

tiäge zur Kenntnis des grieehisehen Heehts*

(,S. ütil).

Zum SchluTs gestehe ich dankbar^ dnreh da«

eingehende Studium diese» Büches Tiel Vitrdening
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timl Aurejjuu}» criiaUoii zu Ii.iIhmi. Das Werk,

welches für Juristen, Historiker und rhiloiogen

gleich inieresauit ist, sei an dieser Stelle alleo

l'liil >]( uM i). die sich ftir die Erforschung des grie-

( liix ht I) iiechto interessiereii, anCs wärmste em-

pfuhlen.

Franenfeld. Otto Seholtkak

Syriani in Hi>rinoi;oiiein Coinmcutaria nlitlit

Hngt) Habe. Vulunicn I. Cuinmentariuni in iibro»

rrrgi idtwv. Acce«lil Syriaiii quac fertur in Uer-

inoKeuis librus ntqi idnüy praefalio. Bibliothera

Toubncriuiia. Lipsiae 1892. XVI a. 112 8. 8".

Kü üiud fast vier Juhru licr, aU Hoi'ereiit, eiuer

Anngnag des rerstorbeoeo Eduard Hiller folgend,

den Entachlula faTst«, die Komincutare des Syrian

zu Hermogeuea henin--zujj;eVieii. Andere dringen-

dere Arbeiten kameu dazwischen, uud so ist der

Plan nieht weiter rar Ansf&hniDg gelangt, nach-

dem kaum rmsohan nach den wiclitigsten, für

den Zweck lieranznziehenden Mandschriflen ge-

halten wordeu war. Indeaseu liegt kein Grund

or, das nun endgfiltige Anheben des Unter-

nehmens zu bedauern, da Hugo Rab« mit seiner

durchaus zuverlässigen und mnstei^iiltigen Aus-

gabe Kuvorgekotumen ai. Als Haupthuudsehrift

ffir den Text kommt vor allen anderen der Codex

^V.irriann.s gr. 41^3 memhr. saec. XITT (V bei Ral»e

in Betracht, oeben welchem die Lesarten eines

Codex Meeaanensia S. Salvat. 118 menibr. saec.

Xni (8) vom Heransgeber dnrcbgehends angeführt

werden. Der Te.xt der letzteren Haiidvelirift hat

vor dem X. Jahrhundert die Huud eines Korrek-

ton oder InterpotatoTS eriahren nnd stobt dem
Texte, wie ihn die .Mdina uud Walz in den

Rhetores Graeci bieten, erheblich näher als der

Tenetns. Aai>>er den von Habe benutzten üaud-

sehriften batte ich mir noeb notiert: Lanrentianns

XXXI 14 saec. XV mit Randscliulien zu lleruio-

geü' -, 'liniuter einige mit Syriaus Namen (Han-

diuius 11, p. 08), Lanreut LV '20 (Uermogeues

mit Syrians n. a. Kommentaren (Bandinins H,

p. 284— JS.'>^. Laurent. LVIU, 24 i* löif Zi'Qtuyov

««( 2'w r(j/(J0i' (Hnudinins II, p. 4';'); itieip.: 'On

xixs^m, desin.: fovtoi' ij]"'?-' (fi^ioiiuita), Pari-

sinns saec. XVI Und l'aris. 'l'^m saec. XI,

(li<' bfi.le ile-^ Hermogenes Teclme mit den Koui-

meutareu des iSyriau, äopatros uud Marcelliuus

enthalten (Omont, Inventaire sommaire des nus.

gvecs in, p. 60). Da weitere Nachforschnngeu

unterblieben, «o ist mir Nüticres darüber nieht

bekauut gewordeu. — i^ligeutiimlich steht es mit

den lieidcu Proömien zu Herraogencs nro) IduTip,

von denen natürlich nur das im Veuetus und

Hessanensis nnter Syrians Namen Sberlteferte Ar
authentisch gelten kann. Das andere muls zu irgend

eint'r spättTen Zeit mit dem ersten verschmolzen

wordeu sein, hieben Uaudsclirifteu hat iiube hier^

f8r benntst: Ambroaianns J 224 saee. XV (A),

Borbonicns II E 5 saec. XIV (B), Monacen^is gr. 8

saec. XV! (M), Ottobonianns gr. 153 saec. XV (O),

i'aribiuus 1Ü83 saec. X/XI (l'a), I'arisinus 2ülG

saee. XIH (Pb), Purisinns 2977 saee. XI (Po).

Auf l'a un<l I'c als Syrianhandschriften hatte

bereits Wilhelm Studemnnd in seiner Anzeige von

Diouysii Thracis Ars graniniatica ed. Uhlig iu

Fleokeisens Jabrbb. f. klass. Philol. 131, 1885,

p. 7(>(J u. 772 nach Mitteilungen von W. .Vbrahain

aufmerksam gemacht. — Selbstverständlich hat

liabe den auch anderweitig überlieferten Text des

Hermogenes, ' von dem eine kritiBebe Ausgabe

leider noch immer aussteht, genügend berück-

sichtigt. Dabei hat es sich gezeigt, dafs der Text,

welchen Öyriau bietet, mit einigen llormogenes-

handscfarifian gegen den Text der Spengeleeben

Ausgabe übereinstimmt. Zu den früher schon

genannten Handschriften treten hier noch hinzu

der Monaceusis gr. All saec. XIII (N) uud der

Vatieanns gr. 107 saee. XII (D). Das Proöminm
ist bei Habe doppelt abgedruckt; zniiilelist da.s

kurze echte ah» Einleitung xu dem eigentlichen

Scholientexte, das erweiterte 8. 96 ff. als Anhang

separat, da eine Vereinignng beider ein nnthon-

liches und nieht iingenUirliches Unternehmen >ein

würde. Ein ätemuia der Uaudsclinfteu aufzu-

stellen hat der Heranageber wohlveidioh nnter-

lassen, da es ohne Künsteleien nicht möglich ge-

wesen wiire. Am wertlosesten sind die Hand-

schrit'teu A uud O, etwas besser ist M, der

raweilen mit jenen übereinstimmt. Wo Pc allein

steht, ist er der Korrektur verdächtig; sonst ent-

hält er auch gute Lesarten, ß nnd l'li zeigen

fast den gleichen Text, können jedoch nicht von-

einander abhängig sein. Pa ist noch mit der

beste; nur an wenigen Stellen stimmt er merk-

wiiri1i<j>Tweiso mit den schlechtesten Handschriften

ü herein. Mit Hecht befolgt der Herausgeber bei

so bewanderten UmsiSnden ein eUektisehes Ver-

fahren. Für den Text des oft citierten Dionysios

vcn llalikarnals hat er l'seners Kollationen benutzt;

Indices sind für den zweiten Band, welcher den

Kommentar zu «mitnNstr enthalten wird, vor*

behalten. — Was nun die Konstitniernng des

Textes anlangt, so ist für selb.itäniliLr*- K'onjektural-

kritik wenig Kaum geblieben; mit einer .\uswahl
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unter dem Überlieferten Infst wich ^uuy. gnt uus-

koiutnea; uur höchst selten begegueu uns daher

modmrtte NomtD (wi« Wals, Meineke, Uienerf

»Sauppc; einiges hat auch der Herausgeber berich-

tigt) im kritischen Apparat. Was ich aber bei

Kabe veriuirst habe, ist eine futersuebung oder

wenigaieu eine Notis darflber, wie weit Jobairoes

ffikeliotes (bei Wall Rhetores VI [)&), der auonyiitt'

Scholiast (Walz VII 2, p 801) und l'lanudes (ebd.

V 437) den Syrian benutzt haben, und ob sich

danras niehi einiges für die Hentelinng des Textes

verwerten läfst. Wir wollen dal)ei allerdings

nicht anffier Augen hissen, dafs wir es hier nicht

mit einem Klaüsikertext« ersten Ranges, sondern

nur mit einem fleilirigen Kommentator sa thnn

haben, auf dessen Text solche Mühe bisher kaum
xernandt worden ist. — Welchen Zweck verfolgte

uuu aber Habe mit seiner Sjrianausgabü, die ver-

mntiieh anf Usenen dankenswerte Anregang

zuriickzufTihren ist? Schwerlich nur den, die

Hiltliotlii'ca 'lVul)neriana zu vervollMtäiidigei!. War
die Ausgabe überhaupt nötig und bietet sie, ab-

gesehen davon, daft nns flberhaopt jede wirklich

kritisch gesicherte Textgestaltnng willkommen ist.

irgend welchen Xiitzen oder Ausbeute für andere

ZweckeV Die lieuutwürtung dieser Frage ist,

nicht gans kidit, da Syrien der grossen Masse

ziemlich unbekannt ist. Dafs die Ausgabe zu-

niiclist ITir die Herstellung des Hermogenestextes

wichtig ist, unterliegt keinem Zweifel. Wir dürfen

abnr noeh weiter gehen. Syriaa enthilt Tiele

Citate aus klassischen Autoren der liestcn Zeit,

besonders auch von den giHochischeu Lyrikern.

Die vom Ref. beabsichtigte Ausgabe sollte haupt-

nehlieh fillr die Neubearbeitnag der Poetae Ijriei

Graeci einiges Material bieten: für die TOn Hiller

schon in Angriff genommene vierte Ausgabe der

Authologia l^nricu wäre sie ohnehin zu spät ge-

kommen. FVeilieh darf der Wert Syriens fQr die

Uerstellnng der Lyrikertexte nicht überschätzt

werden; denn er eitiert bisweilen ungenau, vgl.

z. U. die schier prosaische Fassung des aus

Xenophon Mem. II 1, 20 bekannten Epicharm-

verses bei Syrian (p. 6, 10 Rabe): TÖir ydQ ndwu»'

TtoiXov'Siv rifiTt' idyalfd oi Stol, und verwechselt

die Autoreu. Wenn Hef. gedacht hatte, den Text

des Syrian in einer ^hieitschrift henoasogeben,

so freut ihn um so mehr das Entgegenkommen

der Teubnerschen Verlngsbuehhandlung dem I nter-

nehmeu Hubes gegenüber, das eine besondere Ver-

öiFentliehnng enn^liohte; der Text nebst Apparat

w&re für die Pulilikation in einer Zeitschrift doch

m umfangreich geraten nnd der allgemeinen Be-

nutzung nicht in dem MaTse zn^nglicb geworden,

wie es jetzt glücklicherweise geschehen ist. Nur

ermag ieh keinen Grund zo linden, weehalb die

Spatien zwischen den oinrelncn Wörtern im Drnok

so nnregelmäl'sig, und zwar meist zu weit, auage-

fallen sind. Ref. hätte auch gern gesehen, wenn

Rabe bei den von Syrian eitiorten Autoren auch

(Iii' :i!idorwcitig ülierliefcrte Varians Lectio gleich

unter dem Texte mitgeteilt hätte, wodurch zeit-

raubendes Nachschlagen Tcrraieden worden mbe.

Immerhin wollen wir aneh dem «weiten Bande

ein anfriohtiges ViTai seqoens! zurufen.

Halle a. S. C. Haeberlin.

Eedooiss Angnstae carninnm reliqniae editae

ab Arthni'o T.udsvicli
|
Könij^sberRcr Vorlesungs-

veseiehi^ für das Sommerhalbjahr 1893J. Königs-

berg, Hartnng. 4^. 58 S.

F. Gregororins' 'Athenais, Geschichte einer

bysantinisohen Kaiserin' (Leipzig 1882) hat uns

mit licben, Geschick und Seliriftstellerei der geist-

reichen, um ihrer Schönheit willen gefeierten

Toohter des Philosophen Leontios, die im Jahre

421 anf den Namen Eudokia getanft nnd alsbald

von dem durch Rischof Porphyrtos von Gaza einst

seiner schönen Mntter Eudoxia vorherverküudeten

Sohne des Areadins (Marci Diaeoni Vita Porpb.

episc. Gaz. ed. Haupt, c. 42, p. li»l. 17) Theodo-

sius 11. auf den oströinischen Kai>:t>rthrou erholten

wurde, in vorziigiiclier Weise vertrant gemacht.

Von mehreren gewichtigen Zengen des Altertums

and des byzantinischen Mittelalters, deren herroi^

ragendster und urteilsfähigster obiie Frage IMiotios

ist, werden die dichterischen \\ erke der gelehrteu

FQntin geprieeen. Diese Zengnisw nnd die er-

haltenen Brnchstücke der Dichtungen Endokias

einmal zu sammeln, ist daher tinbedingt ein ver-

dienstliches Werk. Es liegt in der ubeugeuaunteu

Uniferntätssehrift A. Lndwiehs vor, desselben

Gelehrten, dem wir njrderliche Untersuchungen

über den Grammatiker Johannes Philoponos

(Königsb. Vorlesungsverzeichnis f. d. Winterhalbj.

1888/^9) nnd die schon ror länger als einem Jahr-

zehnt gebotene Probe einer — bisher trotz des

von mir wiederholt, zuletzt in meinem 'Apolliuarios

von Laodicea' (Leipzig 189'2) >S. G4, ausgesprochenen

Wunsches leider immer noeh nieht erschienenen —
kritischen Krstlingsausgabe der Psalmen -Meta-

phrase des Apolliuarios (Fsalm I— VIII) verdanken.

Der doppelte Unistand, dals einmal der Fnndort

des bedeutendsten uns eriialtenett StOckes der

dichterischen Hinterlassenschaft der Eudokia mit

jener des Nouno« Namen tragenden Paraphrase

». Hits. W00HBN8CHRIPT FÜR KliASSISOHE PHUiOIiOGIB. 1883w No. 18.
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<U'8 Juli.iniies- Evan<»olinnis iiniiiittolliiinMi Zti-

samiueubuug zeigt, uud sodauu, dal» gerade vou

Nonnoc her liodwich Stretfliehter auf ApoUinariM

ata Nachahmer jenes fnll«Mi lief«, deren Berech-

tif^nng ich jjlaubh' nnfiM'hh'ii zn müssen (v<tI.

ineinen *ApüUinarios" S. - möge es eutschul-

did^n, wenn i«h auf die BnImeD-MetaplimBe des

Apollinarios hier noch einmal /uriickkomme. leb

erlault« mir. Lndwicli aul'ser jenem obigen \Vnnsch

nach einer kritiücheu Ausgabe auch noch die \'er-

mntnog rar PrBfiug beaw. Berfleknehtigvog so

empfehlen, die ich s. Zt. in der Theol. Lütentor«

zeitnnfr 1891. No. VA, Sp. 331 33'2 ansspraeh. die

aber dem Königsberger Philologen höclist wabr-

leheiBUdi unMtaniit geblieben iit Bei Gelegen-

heit der Bcsprf'chnng von Krumbachera 'Geschichte

der Byzantinischen Litteratur' gab ich a. a. 0.

meiner Genugthnuug darüber Aosdrock, dai's der

Ton mir snevet ^eiteehr. f. wies. Theol. XXXI»
8. 47!) ff.) im Gegensatz zu Ludwichs .Ansicht fibf'r

Apollinarios, 'dala er zu den spätesten Aasläufern

derNonniscben Schale gehört habe', auHgesprocheue

Oedanke, da& gerade das Umgekehrte dai Rieh-

tige sei, so zwar, dafs .\polIinarios, der bis 3!)0

lebte, irnhcr als Nonnos oder gleichzeitig mit

dieeem dichtete und sich aach in dichterieohen

IKogmi elMMO eine lobeiKwerte Unabhing^keit

nnd f^elbstiindigkcit wahrte, wie er da.s nacliwcis-

licb in seinem yioyoi TtaQatyttixdg nqoi 'ja.kqyai

in philoBophiaohen Dingen getban hat — tob

Krumbacber uunmwanden anerkannt sei. Krnm-
b ach er erklärt nämlich (S. 30(;i, i]t\\s d»'r IValmen-

Paraphrase 'Technik fiir Nouuos vorbildlich wurde'.

Aber ist denn, so fragte ieh und geetatte mir

die<>e Frage hiermit zu wiederholen, die Nonnische

l'ar;iphrajiO des Joliaiines-l'!vaii<:feliu!ns schon so

genau mit der P»almeu-i'uraphrase des .-Vpollinarios

vergfichen worden? Sollte ApolHnarios von Lao-

dicea nicht auch der Verfa.sscr jener sein können?

Schon die hands(:liriftli<']ii' rin'rlirfonin?, wie sie

Scbeindler in seiner Au^^;llJ^' (Leipzig, Teubner.

1881) mitteilt, dOrfle einigen Verdacht erregen:

Cod. L bat erst von j&ogerer Hand in der Auf-

schrift den Namen des Ntmnos, ( 'od. Ma gar den

des Ammonios. \Veit schwerer wiegen noch die

metriaehen nnd grammatischen Bedenken, von

denen Seheindler a. a. 0. S. XXX IX u. XL redet.

L'iiterstiitzt nicht die in lieideriei Hinsicht ixrolsc

Vencbiedenheit zwischen Paruphrase und Diony-

eiaka des Nonnoe den Verdacht? *Nam in atra(jne,'

lagt SobMndler, 'parapbrasis a Dionysiucis adeo

diftrt. nt de endem anctiire diibitari possit.' Die

Rrage verdient es, wie mir scheint, jedenfalls,

näher nutersncht zu werden. Ihre Lösung dörfte

vielleicht auch für die Näherbestimmung der epi-

schen Kanetmittel der Eadokta einigen Ertrag

abwerfen. Ludwicha Veröffentlicbnng 'Endociae

Anpnstiie eaniiinnm reliquiae' glicnlert sich in

sechs Abschnitte, deren erste vier die Zeug-
nisse Ton den Werken der Kaiserin vorAhren,

wBhrend die letzten beiden die erhaltenen

dichterischen R rn c )i s t ü e k e selbst bringen. Gehen
wir die ersteren kurz durch.

I. In Theodostnm Persarnm Tiotorem.

Hier lesen wir die Stelle des Sokrates (Hist. eod.

V. 21). derzufolge Eudokia ein Jahr nach ihrer

Vermählung, also 422, den Sieg des Kaisers über

die Penmr nnd die mhmTolIe Beendigung des

Krieges durch eine Dichtung (i;^>ixm ju/r^M ttoii;-

(utra fygctifn') verherrlichte. Dieselbe i.it nnri

nicht erhalten. Das Gleiche gilt von deu (II).

Landes Antioehiae. Nach dem Chron. paseh.

^)f^'), 7 (Dind.) hielt die Kaiserin auf der Durch-

reise nach Jerusalem im Jahre 444 im Senat zu

Autiochia, auf goldenem, mit koetbarem Edel-

gestein hesetsten kaiseriiehen Sessel thronend,

cino I,oI)rede auf Autiochia, die nach Lnd wichs
wahrscheinlicher Vermutung metrisch, d. h. in

Hexametern abgefafst war. Dasselbe Versmals

wies III. die Metaphrasis Octatenehi ani^ d. h.

die diditerisclie Bearbeitung der acht ersti n Bi'n hor

der griechischen Bibel, der fSnf Bücher Moses,

Jfosoa, ffiehter, Ruth. Fhotios kannte das Werk
noeh (Kblioth. cod. ISSU Johannes Tsetzes suchte

PS verlieben?. Beide genannte Byzantiner lasen

bewaudemd der formgewandten Kaiserin (IV.)

Metaphrasis prophetiarnm Zaehariae et

Danielis. Photios berichtet darüber in seiner

Bibliotli. cod. ISl, T/ctzcs, der von di-n Werken

der Eudokia nur diese Metaphrase nnd die Uomer-

oentonen kannte, erwähnt jene in seinen Hist.

var. (chil. X, c. SOG nffl rov 'ddnahs ht Battd^
an einer Stelle, die liudwich BU besserer Teran«

schaulichuug (8. 5) mitteilt

Nunmehr folgen die erimltenen Reste der

Dichtungen der Kaiserin. Ieh stelle die unter VI.

vei7.cicbnet("ii Hnmernceiitoiifs voran i.uilwicli

giebt über die Herkunft dieser wunderlichen, aber

inmierhin von innigster Vertrautheit mit dem
göttlichen Sänger Homeros zengcnden Schriften»

«^nitnntj (S. 3S) genaue .Auskunft. Kr eriinierf

an Zouiuras (Aunal. XIII, 23), der als Anfänger

dee erwShnten Werkes einen Bisohof Patrieins,

als Fortsetaerin uud Vollenderin die Kaiserin

Kudokia nennt. Die von ilim erwähnte Auf-

schrift {fJtty^ifi^) desselben fand Eug. Abel in
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eiueiu IViihereu Cod. ^lutiu., jetzt Paris. 388, iiu

Anachlalk an den er jene einfahrende Vorrede

(irnyguifi^, r.iüx>f<Tis) nstinaWg 1879, zum zweiten

Mille mit Hinzuziehung des Cod. l'al. gr. :'>2i'<,

snoc. XV iu der Ztächr. f. d. ö»tcrr. Uymn. 1881

(III. S. 161-167) verSlbatliehte, ohne dafii er

bemerkt hatte, dafs die imötttaiq 'O^tiqoitivtQO)»

ohne Verfiisseruiinien liereitn in der Anthol. Pill.

I, HU vorhanden war. Lud wich gab dajiu nach

noehraaliger Yeiip^iehnog des Cod. Mot. 1880

die gemeiusame Vorrede des Patricins (28 Vene)
uud der Eudokia (38 Verse) zu den ITomcrccn-

toueu Tou neuem heraus (Rheiu. Mus. XXXVII,

S. 212 IT.) und bringt dieeelben StScke nonmefar

an der vorliegenden Stelle S. 38—41 abermals

zum .\bdruck. Ihueu folgen im ganzen •2S0 Ver>.>'.

neuu verschiedene Gegeustüude behaudeiud : 1. Ht^)

rf( Tov sMutU^ mA dnooniX^t foo vSov

(S. 42—44), 2. IlfQl t7;c vncfXoTj; lov nov (S. 44),

3. fltQi 'ov fvayyfÄKSfior (}^. U—t(j). 4. fltQi tov

töxoi' xa'i to? äoitijOi xui lötf not^ivtav (ä. 4(>/47),

5. JKq) t9v no^joddtw vor Ji^tt»^ wtl tiyc

driiUfii (a 47—49), 6. ntf^ t£v luiymv (S. 49).

7. f/tQi 'Hqo>(!ov i'ip/or (B. 49/50), 8. JIt()l irc

*iV .Hyrniov tfijri (8. 50), 9. //fpi 1^5 t|

Afyimw hmvddw (8. 50/51). Dann Teneiobnet

Lndwich die Cberschrifteri untl die Verszahlm

der Stücke 10—49 (S. b\ hi) uud teilt .schliefslich

das 50. Stück 77*^* t^i ävaktnjinui (42 Verse,

8. 52/53) mit. Dafa dieae Reste der aehriftstelle-

rischen Thätigkeit der Kaiserin von Lud wich

in philologisch sauberster Fassung uns geboten

werden, braucht katuu besonders bervorgehobeu

an werden. (SeUnffl folfft)

Otto Kohl, Über die Verwendung römischer
Mihizcn im Unterricht. Wisscnscbaftlicho Bci-

liiRO mm I'rograniin dis K^'l. Gynmasiums zu

Kreuznach. Ostern läö2. Krcazuacb, Voigtländer.

1803. 69 8..

Den Lesern dieser Zeitschrift ist ans einer

Anzeige P. Caucrs (s. Jahrg. 1K«9, 2;}, S. (SM f.)

die PropraniMiii!diaii<lluni; von M. Kirniis, betitelt

'die Numismatik iu der ächule', bekannt geworden,

die den Zweck verfidgt, diesen Zweig der Alter-

tumswisiensohnft mehr als bisher für die S. lmle

nutzbar zu machen. Der Verf. der vorliegenden

Arbeit hat ähniiclie Ziele im .\nge, ohne seinen

Vorgänger za nennen. Er will (S. 3) inr seine

Kollegen, die mit dem Gegenstand noch nicht

vertraut sind, diejenigen Münzen ZOSammenistellen,

die iu der Scliule bet>oudei-s geseigt su werden

verdtMien. Zfi Vorweisnngen von MQmH»n, Origi-

nalen oder Abgüssen oder Abbildungen bietet die

Lektttre des Ciemo, der Historiker, des Uonu
und namentlich die Mt'liandlung der römischen

Kaisergescliiclite, wenn diese im Lulirplaa vor-

geächriebeu ist, manche Gelegenheit. DaA -die

SchQler solehen Vorweisnngen ein wirkliches In>

ter'-se entgegenbringen, kann aiidi ich ans eigener

Erfaluuug bestätigeu, wie ich ferner nur unter-

schreibe, was schon Kirmis nnd a. a. O. Caner

Qber den didaktischen Wort der Betrachtang von

Münzen vorgebracht hat, Ks ist wahr, was Ciuier

in seiner Sehrift: Unsere Erzielunig lUircli Grie-

chan mid Börner, sagt: Der Ursprung Roma als

Handdsemporinm wird deu Schülern sofort klar,

wenn man ihnen die Proren auf den iilteiten

Kupfermünzen zeigt. Die Münzen illustrieren

manche Seite des rOmisehen Enltorlebena, ihre

lietraditnog leitet ziigleieh sn genauer Beob-

aehtnng nnd Kombinaticti an nnd «tärkt den

historischen Siuu. Der Lehrer soll aber bei den

Vorweisungen nnr soviel erklfiren, als die SchQler

selbst mit ihren Keun(nis.sen nicht deuten können;

iln- andere soUctt Sie mSglichst selbst suchen und

tinden.

S. 8 giebt Kohl eine Obersicht über das rönii-

sehe Müuzwesen. hauptsächlich nach Mommsena
grnndlegeudem Werk, uud charakterisiert die von

ihm aulserdem benutzte Litteratur. Daun folgt

eine Obeirrieht der Familien, deren Glieder während
der Republik und bis 11 n. Clir. Münzen geprägt

haben. Cliarakteristiseli ist. dal's auf den Münzen
zuei-st nur Koma uud Gottheiten, dann bescheiden

Symbole und Buchstaben der Familien; hierauf

Tbaten der Vorfahren, weiterhin gleichzeitige

Iiistorisehe Ereignisse und endlieli die Köpfe der

Machthaber im letzten Burgerkrieg erschoiuen.

Nach einer Zusammenstellung der auf den MBnaen
der republikanischen und der Kaiserzeit vorkom-

menden Zunamen behaudelt Kohl S. IS—23 das

Müuzweseu, 23—29 die Götter, 29—41 die ge-

schichtlichen Bilder, 42— 46 die AitertQmer,

47—1)4 die Kai^ernuinzen. Aus dem Abschnitt

'tüitter' hebe ieli Kohls nemerkungeu über die

Denare hervor, auf denen die Dioskureu als

kampfende Ritter und schQtaende Sterne abge-

liildet siud uud die zur Erklärung von Horas

Od. I 3, I 12, IV S. 31 verwertet werden krmnen.

Unter den Muuzen mit 'geschichtlichcu Bildern'

sind etwa die an nennen, die sich beriehen auf

den Sccsieg des Lutatius Catulns 241. die Be-

siegung Pliilijips von Makedonien dnreh Flamininn.?

197, den 8ieg des Amiiins l'aullus über Perseos

168, die Obergabe des gefangenen Jugurtha dnreh
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Hücc'liiis all Sulla, ilcn Ilmulesgenosseukrieg !tO —
bÜ, ilio Lnterwerfuug des AretiUt, des Köuigs der

Nmbatier (S. 36 steht wohl darch ein Venehen

der Natnbäerl. Zahlreicher siiul die histori»oU

intiTf^santiMi Miinzpii ans drr Zoit dos frstrii

Triumvirate, uauieiitlicli die uuf (Jüsar bezüglichen.

F6r die *AlterHliner' IBfst sich manches Lehr-

reiche ans di'ii MSosen gowlnneu. Es finden sich

z. Ii. Alibildiiiif^en von W «'ttrtMinen, Bauwerkeu.

Heiterätatueii u. a. in. lia Abschnitt 'Kaiser-

nttoMn* läShlt der Verf. die M9nxen nnf, die för

die IjektQr« des Horaz nad deH Tueltu» von Ke-

deutnng sind um! uianches Faktum der K'ai-icrzt it

veranschaulicheu. Den Öchlulä der Abliaudluug

bildet eine Cherucht der mni den EaieermBnzen

Torkotiiuieudeu Gottheiten nnd der PrigettStteu

anter Diocietiun.

Per Verf. ist sich selbst bcwulst, dul's man

über das vun ihm vorgelegt« Material, das nur

ein kleiner Anssng ans dem sn Gebote stehoideu

sei, erstaunen werde. Ks ist natürlich Sache des

Taktes, iiier eine richtige Auswahl zu treffen;

sonst kann leieht die (lefaiir eintreten, uauieutlich

für einen der Saehe kand^^n Lehrer, daA er

7U viel vorweist. Audi hier wieder zeigt sich erst

in der Beaehräukung der Meister. Da sich kaum
oder nnr eehr schwer die Mittel dazu wenleu auf-

treiben lassen, Samnilnngen in dem von Kohl
skizzierten Dmfang «nMnehaflen, wird man wohl

vielerorts das billigere Mittel vorziehen, Abbil-

dungen von MQuzeu vorzuweiseD, wie sie sich in

den *FortritkSpfen' Ton Imhoof-BInraer finden. Die
Art der Reproduktion (Lichtdruck) ist oiiio >o vor-

treffliche, dalä nur iu den allerbelteuateu i*alleii

nicht alles, was dargestellt ist, deutlieh sichtbar ist.

Kohl hedaaert S. 1 2 nnd 69, dals Imhoof nicht aneh

otiarakteristischc Unvci-sc der Kaiser |soll heifseu

der Kaisermiinzeu*)J gegeben habe. Dagegen ist

einsQweadeOi dafs etwas anderes als die Abbildung

der Porfarits eben gnr nicht in der Absieht Imhoofc

geletfen hat. .Mlerdinj^M wäre es sehr wünschens-

wert und würde wohl von manchem Lehrer be-

grüTst, wenn die Reverse iu einem dem Imhoof-

aeben in der Anb^^ iUinlielMn, «eparKton Werke
ziisanniieii<^pst»'!lt wnrdcn, ilas daiiti oin Ersatz,

wäre lür mangelnde iSammlaogen von Originalen

oder AhgBiflen.

Znm SeUnsse gestehe ich gerne, daTs ich ans

dee Verf. Schrift, die anch ein Beitrag an der in

*) Virl il.iitiit anch den Satz S. \üv «irlitii,'ir<-ii

RiinM^r aii-^ il' r I li- r^uKozeit. vim i|t r l<)']iii1ilik zur

Monarchie .... hatte acbon Torher 1.-UL herauagegebea'.

letzter Zeit lebhaft bL'sjircjt lieneii Frage über die

A'erweuduug vou Auäehauuugsmittelu im (Symua-

sialnnterrieht ist, mannigfache Anregungen ge-

wonnen habe.

Winterthnr (Schweia). Adolf PfeüEw.

Jahretberiohte (ilier da» huhcre Schulvvcstcn

Iii I Mii'-^'i ;:eben von C. Uetbwiscii. VL Jahrgani^;

Berlin ls02. R. Gaertaers Verlagsbuch»

liandlung (11. Ilcyrclder). 692 8.. 13 JL

Dieser nene Band der Jahiesberiehte Obertrifffc

an Fülle des Besprooheueu noch seine Vorgänger.

Es i^t aueli noch gar nicht abzusehen, wanu diese

{lilUagogische äpriugdut nachlassen wird. Die

neoea Lehrpläne sind allerdinge da. Aber die

.Aufregung hat sich darum nicht gelegt. Ja, man

.schreibt um so tieberhafter weiter, als die Mei-

nung verbreitet ist, es werde diese Neugestaltuug

der SchnlTerhiltDisse bei weitem nieht von to

lunger Dauer sein wie die vorhergehende, welche

volle zehn .laliie bcstandeu hat. Ks i-t ohne

Zweifel interessant und bequem, alle .Jahre in

einem so gnt geordneten nnd so frenndüeb ans-

gestntteteu Baude, wie der vorliegende, alles auf

den verschiedenen Ciebieten des T'nterrichts in-

zwischen Geleistete sich dargebracht zu sehen.

Den Minnem, die sieh dieser HQhe unterzogen

haben, gebührt also unser Dank. Dif .Taliro—

bcrichte gehören zu den Eigentümlichkeiten des

heutigen wissenschaftlichen Lebens. Sie sind ein

Symptom der fiberqneUenden litterarisehea Fillle.

Richtig gebraucht gewähren sie auch den auf den

einzelnen (Gebieten Arbeitenden eine bedeuteude

Erleichterung und ersparen ihnen viel Zeit. Aber

zur AbkBhlnng mnfi man sieh doeh dieses gesagt

sein la.ssen, dals ein Berieht über ein Bnoh daa

Ruch, wenn es nicht eb schlechtes ist, nieht er-

setzen kann.

Die Torliegendea Jabresberiehte nehmen sn

der Neuordnung der Diuge eine im ganzen freund-

liche Stellung ein. Von Interesse ist vor allem

das Kapitel von Rethwisch über die 8chnl-
Verfassung. Aneh wenn man nieht anf seinem

Standpuukto steht, wird man doch an seiner ehr-

lichen und leidenschaftlichen Art Oofalleu finden.

XN ofür alles freilich das Lateinische and Griechi-

sche von ihm Terantwortlieh gemacht wird! Die

Beschäftigung mit den alten Spraclun ist nach

ihm schuld au so ziemlich allem, was in unserer

politischen nnd sozialen Entwicklung anerqnicklich

war und ist. Er weist daranf hin, daA in den

Kreisen derer, welchen es bei der Erziehung TOT

allem aul' die Ausbildung geschickter Wnrkaenge
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zur Vertretung eiues bestelieudeu »Uiutliclieu uud

kirdiHelien Systoinfl ankam, die gjornastiflehen

Obaogen nn den alten Spraduo beM>nd(.'r> beliclit

waren, wührend die rifripore Pflepe dor Miitt^r-

spracbe, der üeschichie und Nuturni^senäclnift

ihnen f&r «nlSehtig galt, weil «e za einer ihnen

nicht orwünschttii Selbständigkeit der Denk- tind

HaudiungswciMc fiilirto. Diesi'tn Bestreben kam
dann der Ideulismu» der deutäciicu Philologen ent-

gegen. Der grölUe Anfbchwong aber erfolgte, ab
uicli unsere Klassiker zu begeisterten Lehrlingen

der liriecheu wurden. Die neuen Lehrpliine be-

deuten iu Rethwischs Augeu nun einen tüchtigen

Schritt weiter Tonribi» tod der gelehrten Sehal«

bilduug weg zur vcilk^tiMuliplit-n bin. Unsere SVbnl-

bilduDg hatte, »agt er, nicht mehr gleichen Schritt

gehalten mit der Umbildaug, die der goumte Zu-

stand unseres Vaterlandes dnrch die Kultnrfort-

srhritte des Jalirlinnilerts und dii^ 'Iriui<1ntiif dey

Ueicbes erfahren hat. Um die Zöglinge beä«er

flfar den im Leben bevontehenden Kemj^
ruHt^n, um ihren inoersten Lebenskera zur Ent-

wicklung zu bringen, dazu habe es en<lli( b der

Änderungen bedurft u. a. w. Er holt dabei j>ehr

weit ans. Der neuere Hnmanismns will doch aber

nicht etwas Fremdes nud Fernes an die Stelle des

Nationalen und Gegenwärtigen j> t/en; seine 'l i ii-

deus ist vielmehr, das Nationale feiner auszubildt^u

md von dem Unvollkommenen, was ihm anhaftet,

sa befreien. Nur wenn es auf den Stanmi iler

Humanität gepflanzt wird, bleibt das N.itionalo

vor Verirmngen bewahrt. Überdies waren doch

alle noeere grorsen Dichter und Denker, von

denen auch Rethwisch nagt, <Ial's sie uns unsere

geistige Einheit gebracht lialieu. Vertn-ter ibs

Natioual-Hamaneu. Wenn deuiuacb fSchüler in»

Leben nad anf die Uaireraitiit mancher Orten

entlassen worden sind, 'denen sich die Sinnesart

und die Geschicke unseres Volkes ans 'ieseliiehte

und Gegenwart, Dichtung und Kunnt nicht er-

üohloBBen hatten*, lo sollte man doch dafBr den

Unterricht in der Geschichte und im Deutsehen

verantwortlich machen, nicht aber die .Schuld auf

da» Lateinische und Griechische schieben. Denn

Anstalten, anf denen bloft die alten Sprachen ge-

lehrt werden, sind die Gymnasien schon lange

nicht inclir. In Kelhwischs Augen sind die Ifea!-

austalten vollkommenere, den Zweck der »Schule

besser erftllende Sebnlen, weil sie den AnsprBchen

besser zu 'genügen lehren, welche das Leben

heutzutage an die Vorbildung diT li<»ln reii \'<>lks-

schichten stellt'. Geschichtlich-geographiAchc und

nttdieaiaiiseh - uatarwissenscbaftliche Kenntnisse
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seien es, weiche die Grundlage für die Urteils-

föhigkeit in allen Angelegenheiteo des Lebens

bildeten. Deshalb bedauert er, dafs die 'spnuh-

lieh-logische Schulung' als zweite Zielliestimmung

für den Unterricht im Lateinischen stehen ge-

blieben ist, dals f&r die sehriftliehe PHifnng nach

dem sechsten Jahresknrsus Übersetzungen ans dein

Deutschon in die fremden Sprachen gefordert

werden, dafs ein Nichtgeuügeud für Lateinisch

und Grieehisoh snsammeu f8r nnansgleiehbar er«

klärt worden ist.

Auch der Heriehterstatter für das Deutsche

(Jonas) scheint mit der Tendenz der neuen Lehr-

pl2ne im allgemeuMn einverstanden, doeh bedauert

er. dafs der Wunsch einer Wiedereinfohning des

Mild, unerfüllt gebliebeu ist.

Am freundlichsten steht der Nengestaltnng

una«es Schnlwesens der Berichterstatter für das

Lateinische (Zifini'r) gegenüber. Er weifs

die warme Würdigung der aiceu Sprachen mit

einer ebenso wannen Würdigung des pädagogischen

Zeitgeistes harmonisch zusammenklingen zu lassen.

Doch ist er der Meiiuiug. dafs die Fonlenin'.;

des lateinischen Skriptums auf der obersten Stufe

nioht aufrecht zn erhalten ist. Wfirde es bei-

behalten, so würde die Ferti^stt in der Gram-

matik und Stilistik iia< h wie vor anzustn-bendes

und die Uanptsitche, den rechten l^trieb der

Lektüre, stSrendes und verkflnunemdes Ziel bleiben.

Er glaubt dieser Bestimmnnig nur eine Lebens-

dauer von etwa fünf .laliren voraussagen zu können.

Man darf darauf erwidern, dafs wir doch vorsichtig

ausgcsaohte Direktoren von erprobter Leistungs-

fähigkeit haben. Deren Sache whd es sein, den

Aussehreituugeu des lateinischen Skriptums ent-

gegenzuarbeiten. Es abschatten heilst aber der

Unfihigkeit und OberflSehUchkeit ein neues Zn-

gestündnis machen. Das Verwunderfiobsie an

Pädagogen ist mir dieses, dafs sie eine von den

Schüleru selbst su sehr respektierte Obung, wie

das lateinische Skriptum, an welebe alle nicht

ganz Trüge ihre volle Kraft zu setzen pflegen,

nicht blofs prt'isireben. somlern direkt und leideu-

schattlieh anleindeu. UI>or den lateinischen Auf-

satz TO reden ist peinlieh. An sich wire es das

Natürlichste, anf der obersteu Stufe mit nioht zu

Hfltencn reproduzif-rendeu. nicht blofs rekapitu-

lierenden freien Arlteiten geringen Lmfangs zu

sohliefsen. Um solche Übnngen aber frnehtbar

zu macheu, dazu bedarf e> von seiton der Lehrenden

einer lebendigen Kenntnis und leichten Hand-

habung der lateinischen Sprache. Selbst iu offi-

uellen Aktenstücken ist zugegeben worden, dals

9». Mint. WOCHKNSCHRIFT FÜR KLA88l8f;jJR I'HILOLOOIB. 1800. No. 13.
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eijip sfoIoIiH nicht mehr «lie Re<»el ist. l'iiter

üolcbca l'tustäudeu luulste allerdings der latei-

niBobe Anftnhs abgeschofll werden. Man wird

mcbt fehlji^eifen, wenn inaa nie lebte Quelle

nlh-r Strliätleii. iin wcloho unsere (Jymnasion

krmikteu, die Uuiveraitüteu ansieht Bei der Unt-

wickinng. die dort die Wiasensohaft nnfam und

nehmen nutfste, waren die Studierenden, am Bich

die hninano Bildung des Altortams und eine wirk-

liche Vertraatheit mit den alten iSpracheu zu er-

werben, «uf ihre ^Taten BemQiiungeu augewieien,

und niohi allen gelang es, den ziehtigen Weg an

finden.

Der sehr beuunueuc utul kundige Bericbterstutt«r

fOr dae Qrieehisehe (A. t. Bamberg) po-

lemiriert nicht scharf ge<^en den nenen Lehrplan,

ah<>r er k:»nn nicht finden, «lals damit das Hicli-

tige getroffen i&t. Er selbst ist für schärfere

Betreibung dee SpraeliUeben im grieehiHdien Unter-

richto. 'Möchte sich,' ^iO «scldiflyt t i . 'die preufsi-

M'hü Unterrichtsbehördi' in «lor Eivvartuup;. dals

durch die ueitere Beschränkung des grammati-

seheo Unterriehte und der grammatiBohen Obongen
die Erreifbung des alleinigen Ziels des grieclii-

schen l uterrichtn, Verständnis der bedeutenderen

klassischea Schriftsteller Griechenlands, gesichert

wA, oline daft die GrBndliehkeit der Lektüre einen

Abbrach errabre, nicht getaoscht sehen I Sollte

der ^iechiHclH; I nterricht za einer Soliiile der

L'Ugründlichkeit berabsiuken, so würde er aller-

dings ans dem Kreise der Lelirg^i;emitände ane-

sebeiden mBsscn, welche die Jngiml /n wisseu-

schaftlicbeu Studien geschickt mnchi ii sollen.'

Den sehr gediegenen Bericht über das Krau-

sSsisohe nnd Englisebe von Lösehhorn darf

man ^nelleicht diesmal etwas za resigniert finden.

Die Organe des Staates, sagt er, haben jetzt das

Wort gesproclien, und Bahnen zu eröffnen, die von

den amtliehen LefarpISnen abweichen, seheini ihm

graue Theorie. Durch fröhlichen Gedankenau^^-

tausch sei nielits mehr zu erfechten und zn erstreiten,

und dalier auch auf geraume Zeit nichts mehr su

erholfon. Aber nichts Trdisehes ist ja doch Üb
jetii Ton Dauer gewesen. Kin Lelirplan folgt auf

den anderen. I>t das Neue kaiiin geboren, 80 gilt

es schon wieder, dtvi Neue vorzubereiten.

FBr die Geschichte erkUUrt Schmiele, daA
der Lehrplau imd die Prüfungsordnung mit Freude

und Dank von allen Beteiligten begriifsf werden

könne. Das der übersekunda und l aterjinma

zugewiesene Pensnm fireilich scheint ihm tn aus-

gedehnt KU sein.

Steglitz b. Berlin. 0. Weibenfels.

Adolf Kaegi, Griechische Scbulgramiuatik, dritte

verbesserte Auflage, und Kursgefafste gricebi-

sehe Schalftranimntik. Beilin, Weidmann. 1893

und 1893. 3,40 A u. 2 A
Die 3. Auflage von Kaegis '(iriechischer Schul-

grammatik' hat tiefergroifende ^'eränderaugcu

nicht erfahren; sie stimmt im wesentKehen gans

mit der vorhergehenden nbereiili doflh ist nonh

manche Ein:^elhcit gebessert und hier and da auf

Grund einer eraeuteu Revision und Vemrollstän-

dignng des statistischen Materials der Lernstoff

gekfirzt und vereinfacht worden. Äufserlich hat

das Buch genau denselbeu Umfang wie in der

2. Auflage; das A'erbalversmchnis der Repetitions-

tabellen, das um 2 Seiten kfiiser geworden ist,

IPtfst die vorgenommenen Streichangen am dent^

liebsten erkennen.

Der Verf. konnte sein bereits iu vielen Schulen

gebranehtes Badi in der nenen Auflage am so

eher im ganzen unverändert lassen, aU er in seiner

fast gleichzeitig erscliieiieiuMi Kiir/gefafsteu (iriech.

Scbulgrammatik' Gelegenheit hatte, 'nach den Be-

stimmungen der neoen Lehxpline Ar die hAhsnn
Scbulen <lic Verminderong mid Besditlnknng des

grammatischen LernstoflFes weiter zu führen und

deuselbeu iu deijeuigen Abgrenzung und Form zu

bieten, welche die nenen Lehrpline f8r PreuAen

fordern'. Wieviel weiter in der That die Kürzung

<les Lernstofl'o> hier gebt und was iilierdies durch

noch knappere Fassung und überiücbtlicbere An-

ordnang der Regeln erreieht wurde, zeigt sehen

auf den ersten Blick der neben dem ausführlicheren

Werke von 261 Seiten fast srliiuäobtip erschei-

nende Umfang des gefälligen neuen Buches von

blofs noch 158 Seiten. Übrigens wurde nicht

aller für den Anfänger überflSB^e Lernstoff eiu-

fiieb ans dem Buche verwiesen; zwei Nachsebl.ii»-

paragrapheu geben in be^juemer alphabetischer

Zasammenstelhmg tbor seltener rorkommende Un-

regehnälsigkeiten, und zwar ein kürzerer (>$ (»0)

auf zwei Seiten über vereinzelt auftretende Be-

sonderheiten der Norainalilexion uud ein umfäng-

licherer von ffinf Seiteo (§ 1 13) Aber SingnlaritSten

der VerbalHexion der attischen Prosa die ge-

wünschte Auskunft. Schon ans dem Vorwort

erfahren wir (V f.;, dafs von deu Steigerungs-

ibnnen nun aneh mtlaft^tt {-ttaos), ^totofrs^,

XaQiidTfQOf und ntvifSxfQOi;, bei der attischen Re-

(bifdikation f?'(?ijyoo«, fXtjXtyucn
, oQoyQvyiJiai (so

dal's der Schüler einzig noch äxi^xoa zu merken

hat), hei der 1. Dekl. die Ydlkemamen nnd
ü) diüTtoia, bei der 3. Dokl. töv \4n6XXfa (§ 40),

%6
(fi 44, 2; vgl. § 39, 3), o n^vs (g 47, 2)
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H. s. f. iiiul 'eine ganz botriii-litliclie An/alil v(Hi

Verboii uns der Kiisuslehre' aus «lein LeriistufF

iuug«8cliiedeb wurden. Aafterdem sind in den

Verbiiltiil»t'lleii 'flnrcli kleineren Ornek diejenigen

Verba kenntlieh gemacht, die in der ei-sten l'ros:i-

lektSre seltener vorkommen und dulier bei der

enten Dnrohnahue wegiKelaesen werden ktaneo,

aber dann saelnjemärs l»ei der er\veit<'rn<Ien IJe-

petition in Intei-sekunda mitzunebiueu üiud'

(Vorw. MuDciie Vereinfuehung liels ferner

die veränderte Bestimmnng de« nenen Bnohes xn,

das au!i.sehlier!<ltob nur noch «ler Meriibersctzniig

zu dienen hat, — ohne dafs zu befiircliteu wäre,

daC» dttat>elbe nun der Vermittlung des Verstünd-

nimt der Spraeheneheinnngen nieht mehr ge»

reeht würde, l^ie Angaben über den c|iischcn

Dialekt werden in kürzester Form als (.iruudlage

fSr eine gelegentliche Zusammenfuäsung beim

Leeen geboten; der Abaehnitt Aber den Dialekt

des Herodot ist ganz weggehijssen, weil ihn eine

zweckmiilsige Einführung in die Sprache dieses

Aators überÜüüsig macht. Auch die Repetitions-

tabeUen irarden der knngefiüsten Dantellnng

nieli'' mehr beigegeben; sie s'ux] aber anf Wiin-eli

im Jionderabdruck erhältlich. .Vuf tlio zahlreichen

Änderungen und Verbesserungeu im einzolueu

k*nn bier niebt eingetreten werden; bloi^ raf die

Kürzung' der aü^enieinen ^'nrlxMnerlninL^en. die

Jb^iuiichrÜQkung (1> r beschreibenden ISeuierkungen

tn den Paradigmen, die Ansscheidnag der Dual-

fnrmen, die jetzt in dem znHammenfnaseuden § \ib

znr t'l'i ivielit gebracht sind, sei noeh bexinders

hiugewieMiu. im übrigen wird daa Cieaagte ge-

nSgea, nm die Beataser der Kaegiscben Sehnl-

grammatik, sowie alle, die sich für die Fördemng
de» griechisclien l'iiterriehts inti res-ieien , zu vor-

anlasaeo, selbdt Eimiicbt zu nehmen von dem vor-

zBglielien Lehrmittel, daa wir am voller t!)ber>

cengung jedermann nnr empfehlen kSanen.

Zfiricb. S. 8diweinr>8idler.

AuKlg» au SeitaehrifteB.
^

Zeitschrift filr Ii- (iy mnasialwesen 12.

S. 753—777. U. WeirsenfeU, Der neue Lehr-
plan des Lateinischen, II, betrachtet den Kanon fllr

die Lektüre. Kr fillirt pi widitim' (Irüinlr nn f,'eL'en

die Neuerung, dafs die riimisclien lli>toriker, wclelie

ftüber neben dem dominierenden Cicero mir al:s Zu-

gabe geboten wurden, an die erste Stelle gcrUckt

werden. Die Itack^icht auf die Form wie auf den Inhalt

wiijrrrat dies. Cieero ist der griifsli' der hiteialselieu

Spracliu geinüfse Schriftsteller, äoinu Dursti-lluiig ist

objektiv, er ist naiv and echt antik; aus ihm spricht

das durch üricchcutum veredelte UOmertum. Sallusts
Sproehweiso hat etwas Seltsames and rein Persönliches,

ilhidieh steht OS mit Taeitus; «laiieL'pn ist I.ivius

nicht kai>riziös. So luiigen jene neben t'ii ero und

I.ivius die Ilullu von koinplenientäreii Charakteren

s|iielen, die durch den Gegensatz das Normale besser

win-dicen lehren. Was den Inhalt lietriflK, ist Sallnst

iliiili nur ein Sehrirtstrller für I'rinianrr. 'l'aritas i-t,

abgesehen vuui dialugus und dem ersten Teil der Ger-

mania, wef^n seiner vielfach schwarzsicbtigen Be-
IrachtunL^weise. die freilieh den Vorteil liiit, für be-

sonders lief zu gelten, und \vei;eu seiner iiarleiiselieu

(iesehii liissilireibnntx, deren Muse nicht die Wahrheit,

sondern die Verleumdung ist, nur iu mäCrigem Um-
fan^'e nach sehr vorsichti^r Answahl als Zn^ho zn
\er«<ii(|rii. Dm iiliiiliii .Tn'-'riiilMlnit"t^telIer l.iviiw

niaK mau iu äolehciii Liafuuge lesen lassen, als die

Rflckaicbt auf andere Schriftsteller, in besonderen anf
rjeeriis rliftiiriselie und idiilosophisehe Selirifton, iri;end

tii'stattet. — S. 777 <>. Knttner, Die neuen

Lohrplilne nnd der Lateiminterricht in der Tertia

dos Gymnasioms, interpretiert die Pläno dahin, dais

der deduktive Betrieb der Grammatik fitmr. abgelehnt

sei; der sosenanntc systeniatisclir' rnliiriilit folire

leicht zur Mechanisierung. Der so nach dcu riuuen

nnterriebtende l^ehrcr könne freilich bei Revisionen

nitlif iinnitli'Ti'n. Das I'en^iun der Klasse ist zu

ri'Ui ln uai h den siiracldielien Frseheinanuen der Autor-

alisehaitt*', die als Lektflrc fdr die Klasse angesetzt

sind. Dafs cs darum z. B. in Unter III keineswegs in

verschiedenen Jahr;;iingcn ein vOllig verschiedenes sein

werde, veiliilrL'e die 'SilliiL'k' il" von Werk niid .Vutor.

Auch auf an<ler(! 'geistreiche Vcxierfrogcn seiner

(it>f;nor' wird vom Verf. geantwortet. Derselbe I.iehrer

ninfs in diT nln ren inid unteren .\bfeilunL; der III

Ijitein unteniLlileii. Die Vorbereitunti auf neu zu

Oliersct/ende Stücke isl \ijlli:.' iu die Klasse zu ver-

legen, die liausarbeit auf >!achabersctzen und Wieder-
holen zu beschranken. Da der Verf. von selten der

vielen, von drc L" lieiliL'trn Tr;elitiiiii aMiruiL'itjen Ver-

treter der für den Lehrer beipnanen und hei Uevisioncn

empfchlensweiten Methode iiassiven Widerstand gegen
die unbe<|neu»e Xeiieninir befürchtet, wünscht er eine

noch entschiedenere Krklärnn;,' der L iiterriclilsverwal-

tung, mit ileren tJniiidausi liainni^; er sich mehrfach

in glücklichster CbcroinsliuiinuuK findet. Die meisten,

welche in Bezichnng auf den bei solchem Betriebe

möglichen Umfang der Lcktür • - > Inn U bereit sind

so apodiktischen Vcrilamnmugsurtcilcii, roden ohne

eigene Erfahruie.;, während der Verf. Theorie nnd
Praxis f&r sich anführen kann.

Notizie (leL'li Scavi. Ani;. ls:>j.

S. -iäö— 'itiU. K. Brizio, Funde in Uologna. Im
Virolo del Rireio ist ein aus gewaltigen Quadern her-

u'esti'Uter l'ufsliiiden (jefnnden, der ofTenbar ZU den
Tlarmen de^ .\uLMistns geborte; man boflfl, dnrrh

weitere Naclifnt -i Innigen feststellen ZU fcOniien, wie

firof- die .Vrisdrhoun.' dieser Anlaifc war; die alle

Annahme, dafs dii' '1 liciniea an der Stelle des Palazzo

.\lbeiL;ali --taudcn, mnfs schon jetzt als erschütt«'rt

gelten. — ä. 20U f. K. Mancini teilt eine etrus-

kische Grabinsrhrift aus Pitigliano mit. — 8. 361
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— L. MaHanl, Anffindiing eines nenen be- I

miilli'ii Grales in <lor Ni krr.]ii.l. z» ((irneto-Tarqninia
|

(u. a. Chimära, obst-Om Dai stcllmiuen, rtiaiut n, I.Owcii,

Krieffer); MM eine etruskisch«< Insdirift. — S. 278

-'is>*. AtisführluluT Beriebt über die Ausgrabungen

in Mcgara llyl.la. a. — S. 289 f. P. Tainponi teilt

einige Mcilnnstciniinichriften vdu der Siralsi^ zwischen

Can^ari und tortotorrcs (Caralibus-Turrom) mit.

Berliner phiiolngisfhe Wochensi liiift 10. 11.

S. 290. Zu den bisher beltannten sicbi-n Kuppel-

griihrni von M\kene ist unnmehr ein neues hinzu-

gckninmiii, zwisdicii dem so;.'. Pirulie der KIU;iui-

nestra und der Bui^g. Die Ausgrabung soll ur»t uuch

erfolgen. — S. 290—292. C. Mehlis, Archäolo-

fiiü.li.^ \>>'.u \)i>:i<\<-v<hvvji' -2 Dil- Siidwall und der

Könighstuhl. Die L;nif:r der rmvvalluiit.' stellt sich

auf 7000 m. Verf. fand aufscr dem Stblackeuwalle

einen zweit IM AVall. der uffL-iibar dazu diente, den TOll

Sfldosli'ii koiiiim ud( 11 Stralsciizuf; iiarh Jakobsweiler

zu decken. Auf dem Ki>ai^<stulde fand sicli line

bisher unbekannte vierseitige behanzc nebst ander-

weitigen Befcstignngsanlaffen. — IIS. 32S f. Dors.,

3. Iir.ti.i-^rlie Vnndv. T>ic*^ell>on werden jfeiian auf-

geführt, Hn<l es winl (ic/ei-t, dal's danach clor Ansirlit

Ton C. E, Grofs zujiestiiiiiul werden niCisse. w.inai h der

dauernde .\nfentbalt der Itiimer innerlulb des Walles

in die Zeit des 4. Jahrhunderts n. Chr. fid.

Rewe arclu'oloKiiiue. Nov.— Dez. 1802.

6.281—387. Aug. i.ungnon, Le num de Heu

ffanloifl 'Ewiranda*, fBftt weitere 8 FMIe m den vuti

Havtf pesammeltcn Ortriianien liiyrande, Yprande,

Vvrandes u. dgl. hinzu und stellt aN (irundfurm nii lit

Igoranda, sondern Ewirainla lest, ein galiisclies Kom-

positum, dessen sweltes Glied krcton. rann (dtsch.

Hitnif) bildet. — S. 288^—290. G. Weber veröffent-

licht auf Taf. 23 1 1 das (iralirelief eino> fliddsrlm.ieilr^

Dionjrsios A. l'hornius aus Laodikeia: der .^ilinnod

ist in seiser Werkatatt vor dem Ambos dargestellt;

2. ein Flachrelief aus Tripolis, Eros auf einem I'anilier

reitiiid, — S. 291—296. I.nnis de Laigue, Anm-

lettes de style ^gyjdicii trouvees dans la nerroi>id«:

phönicicn de Cadix. — b. 237—30.0. E. Ameliueaa,
Hdrodote et les bonchos da Nil, vergleicht Hcrodots

and Stralimi- l'.i srliroibuiig der N)Iiiiiiaii!i!i[ien iiml

kommt zu dem Ergebnis, dals üerodut niehrere Irr-

tümer bei deren BenenniraK bei^angen und die Stadt

Buto au den Sebennytischen statt an den I!<dl>itinischen

Arm verlegt hat. — S. 30t)— 322. Franz Cumont
giebt ein Verzeichnis der Denkmäler, die sich auf

den Mithras-Kult bozielien. Am hiufigsten dargestellt

ist das Hithras-Opfer, femer Mitbras' Geburt ans dem

Felsen, endlidi mIm lünderdiebstald, denn man er-

säfalte von Mithras «lieselbe Sage wie von Cacus

(Comroodian. Instruct. 1, 13. Pon>hyr. de autro

nynijdi. XIX: iorxhimK One]. — S. 323-350.

Eng. TiMiluu/e, l II leinuin des äges anti(]iies a

Lutei'C (Forlset/uiig des Artikels in Ucv. arcli. ll^'J^n,

berichtet aber die aotiken Funde des Architcktcu

Paaquier in im StraTsen U Goff, Royer-CoUard und

Gay-Lossac zu Paris. — 8. 351—36ti werden drei

Nekrologe ans firamSalsehai Zeitnngen auf Em. Banan
wiederlinlt. — S. 399 ff. Revue des publications ipi*

grapliiques relatives ä Tantiquit^, Aug.~Des.

Rivista di filologia XXI, 7— 0.

1—VlU. Ennanuo Loeschcr. Nachruf an den

verdienstfolleB Vtnrlegor der Rivista, der am 82. Not.
1892 im 61. Lebonsjalire verstorben ist, von n.MlIllor.
— S. 38.')— 4ii« C. U. Zuretti, Sul n^iii i^g

'I\äfial(M>y ti'X^t di Plutarcho. Bespricht das Ver-

hältnis dieser Jugendschrifl Plutarchs zu der äbn-

liehen Aber das Olflck Alexanders nnd zeigt, wie sich

in den I,<l>oii>lie--iIueil)iMii;t'ri Plntarclis dann eine

andere äcliiltzuiig der Itumer geltend gemacht bat,

die mehr mit der Wahrheit als mit nationalem Pflnkel

zu tbnn liaf. — S. 400 -462 L. ValniatJ-ji beirinnt

mit zwei Abscbnittcn eine .Vhhandlung über das .sdiii k-

sal des Statins in der litterarischen Fberliefernng des

41tarloiilB und des Mittelalters. Dieselbe läfst sich

Uber die recitationcs, aber poetische Wettkilmpfe, Aber
das Verliiiitnis dis Statins zu Domitian und zu Mar-
tini, endlich aber die iisthctischo Beurteilung durch
die Grtimnatiker in lehrreicher Weise Temebmen. —
S. 4()3 - 4t;0 F. I.evi. Unter den Fhrcn, welche in

.\then den in der Scblaelit (gefallenen erwiesen wurden,
nelimen die (Iralu eden einen wicluigi ii I'latz ein.

Allgemeines Schema solcher Ueden, iiire Bedentong
flir die Lebenden mehr denn flir die Toten. —
S. 470—-177 Fl. Noncini Quaestioue« Terentiunae.

Kritisch uud exegetisch werden beiiandelt: lieaut. II

3, 40—50. Gelesen soll werden v. 48 ipsa expoKta;

II 4, 19—22 die Worte Syre-frui werden den Tli-

tiphon gegeben und dann wird 22 st. duras dunKi

verlangt is«-. lalK>res). — llcc. III 3, 32 sii j. wird

ausfuhrlich erklärt uud angenommen, dafs nach v. 394
ein Vers ausgefallen sei; And. If 3, 21 sq. bis niori-

bus sei besonders In rvorznheben und nicht zu uxorem
zu ziehen. Enn. i>rol. 4— tJ existimavit ist zu halten

mit Itez. auf Fun. lo:!. — Adelph. pro!. 9 ist extulit

aufiällig. — Hec. I 2, 63—64 man sdireilic plus,

prorsns . . . plus in der Bedeutung plus sentel.

l'reufs ische Jahrbüelicr 71, 2.

Ö. 208—224. A. Michaelis, Das Pantheon nach
den Ergebnissen der neuesten Untersuchungen. Che*
datines Uiitcr^nrbnngen liabcn ergeben, dals das Pau-

tbeon nicht der aiigusteischeu Zeit angehört, sondern
ein Work Hadrian- i>t. Siehe E. GuUlaume in Revue
des deiix mondes 1. .\ugu8t und R. I.riinciani in Bul-

let ino della commissiono archcologica coiuunalc 1892, 2.

Der von Agrippa 2ö v. Clir. vollcndcfe Hau bat nie

einen Teil seiner erst 19 v. Chr. errichteten Thermen
gebildet. Augnstas lehnte die AaftteHitng seiner

Statne in «licscra Tempel ab; C.Lsar, Mars, Venus u. a

wurden aufgestellt. Auf den 8;tulcu standen die

Marmor Karyatiden des Atheners Diogenes, der auch
das Giebelfeld arbeitete. Weder die von Plinins be-

schriebenen ehernen Kapitelle noch die Karyatiden
lassen sich mit dem lientigen Hau vereinigen, audi
stehen Vorhallo und Kundbau nicht im Verband.
S2 n. Chr. nnd 1 10 schlag d«r BlUs ein, im Brande
von 80 litt auch das Pantheon, Uadrian stellte es
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wieder her, Severus and Caiucalla liorsc-n os 202 uus-

lw8Mm; voo Uonoriiis wnrde es 399 wabrMäeinlich
gneblossen. Bonifaeias TV weihte es c. 610 der

h. Maria, (rioj.'ur III illicrilpcktc TS') ilit' von Coii-

staiis Ii. üüä ihres elicrneu Dache« beraubte Kuppel.

In den Mgenden JahrirandffirtMi warde der Bia viel-

fach L'opirltniort un<l cnfstolU, h\s 1H81 lüe Rccif^niiiii;

die ! ri ili yiiiif; Lfstlilols und Anst;i;iljiiiiL;i'n veranslal-

ti'te. Wiv kdiiiHii Ulis jetzt, wo liii' liiiitigkcil Ha-
driaus festgebteUt i»t, Agr'ipfu Tempel rekonstroiereD.

Es war ein Rnndteaipd mit Tielen Hdzznttiaten, innen

eine SiUiIenstellung, deren Karyatiden ilas obere (le-

sius des Mittelraumes trugen. Die erhaltene Vor-

Iwlle ist ein Rest des alten Agrippabaues, das Giebel-

feld enthielt inarrnoni« Stfttuen , nirht Reliefs. I>a

der fulsboiieii des Uandbanes 2,13 m tiefer als der

lioden der Vorhalle lag, so ist anznnchmen, dafs auch

die VorliaUe einst Ueter lag und ihr Boden sp&ter

erhöht wnrde. Unsere Kenntnis der angnsteischen

Architektur winl ilirt s besten Stückes beraubt. Il.nirian

aber fand fur seiue Bauten die grolsartigstcu Vur-

bilder im OriMit. Leiter seines Baaes war vioUeicht

ApoUodor aus Damaskus.

ArchiT fllr Geschichte der Philosophie Vi 2.

S. 208 224. W. M ender, Metaphysik und

A«ketik. II. Neuere rbilosophie. IS. Woch. 1893

S. S6.J

Apollonios Rliodioi, Les Argonautiqnes, Tra-

dnction fran^aisc par IL de la Ville de .Mirniunt.

J{eo. den et. yr. V (I89i) S. 45ti. Die über&uUuug
ist genau und clcgaut, gelegaDtlicli aber ein wenig la
breit. Auyusle AüeheL

Collignon, Maxime, Histoire de )a sculpture

grijC'iue. Tome I. Rtv. ä>ii it. yr. V (^1 H"J2) S. 4ö7 t.

l allt eine längst gefühlte Lücke ui der Iraiizüsischeu

litteratnr vorzflgtich aas nnd flbertrHIt aneh die Werlte
aller answilrtigen Vorgrtnger. (•>. Dass,: liir.ind'm.

de L ena. Älll 2 2oö i. borgfaliige Arbeit.

Croiset, A., et l'etitjeau, J., Urauimairc grocqae.

Um. äet iL gr, V (I692j S. 4öttf. VonagUch. Die

Oenaniglceit nnd Yollstladiglceit ist fut ra weit ge-

trieben. G. JJoii'd.

Culex Carmen Vergilio ascriptum rec. Fr, Leo:
Bph\iV. 6 S. 171-174. Die Erld&ning des aberans

icnwierigeti {lediebls hat durch den Verf. eine ent-

schiedene 1 urdenmg erfahren. Koiir,iä Jio/fOiry.

Dillmann, l ber den neugefundenen Text des

Uenoch-Buches: JhLX. 3 ä. 7^-76. Den Wert des

Fmdes erörtert K Ür/itlrfr.

Drojsen, Job. (inst., (le-ehiebte Ab^xamlers des

Grofaen: LC. 6 S. 146. 4. AuH. Empfehlung ist

aberflflailg. H.
Kngelbrecht, A., Patristische Auaickten: Arel».

J. lat. Lejc. VIII 2 ä. 309. lubaltMUgabe.

Fowler W. Warde, JnHua Caesar . . . : X,C. 5

8. 140. Anregend, aber ohne neue Forscbongen.

Geyer, P., Alte uud neue Philologie in ihrem

gegenseitigen VerhUtais: DLZ. B S. 231. NiUzlicb,

besonders durch die sorgftitigen Litteratnrangaben.

I\ Cauer.

Grupe, Zur Sprache des Apolliuaris Sidonius:

Areh. f. tat. Lex. Vlll 2 8. 310. Interessant

Gscll, St., Kouilles dans !a neeropolc de Vulci,

e.xecut^es et publi(l'e> au.x frais de S. E. Lc I'riuce

Torlonia: BpUW. Ü S. 178 180. Das Werk ist

grandlegend, aber uatuigemäis nicht abschüelsend.

A. f\trtwängUr.

Auf deutschen lloeli-^i luih n. L M* HaVM^
hoj'tr. Die Ludwig-Maximiliaus-UuiversitAt zn Ingol-

stadt, Landsbut u. Manchen. II. M. Brasch, Ge-

sfliichte <!er Universitrit Leipzig. III. Sclitrfbet,

Die Univerhital IJeriin, Frankfurts Alma matcr Joa-

chimica uud die l-riedrich-Wilhchns- Universität /u

Berlin: JiphW. 6 S. 184-187. Referat von Karl
Uatifeläer.

lloracc's Salires. I. Witli traiislation by K R.

Wltarton: Acad. 1U84 S. 127. Schliefst sich eng an
das Original an.

I i' !, K., Der echte nnd der Xcnophontischo So-

krates. 1. BpliW. ü S. IGG-JTl, 7 8. Ui7-2ül: 'Be-

lehrend und anregend.' Fftdinand Düinmler.

Kaatxmaun-Pfal'f-Schmidt, Lateinische Lese*

und ÜbungsbAcber II: N. Jahrb./. IHtiL u. Md. 146
S. Gl", 'l iibedcutcndc Ausstellungen." W. Foetssch.

Ii oeppuer, F., Der Dialekt Megaras: Her. 5
S. 821 Scheint di« Inscbriften nicht streng geaag
zu verwerten. JH^.

Krumbachcr, K., Studien zu den liegenden des

b. Theodosios: ThLZ. 3 S. 76-79. Beaoaden phi*

lologiscb wertvoll. J. JJraetfke.

Karl Lachmanns Briefe aa Uoritz Uavpt, bgg.
von ./ l'i/./e/<: i\phiL 3 8.48. Ein« erfreuliche

Verötfentlichung. l^itÜ.

Leimdörfer, D., Der Prediger Salomonis in hi-

storischer Beleuchtung. 2. AnH.: Acad. 10»4 R. 125.

Die Hc/icliung des Kccl. zu Alcxaudor Jauuaeus (c«.

U)r>-71) V. Viir.), die LeimdOrfer behanptfl«, wird aa-

gefocbteu von l'h. Tgltr.

Litteratnrdenkraller, lat., des 15. n. 16. Jahr-

hunderts. 5. Cordus, von A*. Krume. Ü. Wim-
phcliag, von // HoUlein: TkLZ. 3 S. 81-83.

5: Ergebnis langer und vorsichtiger Arbeit. C: Stoff

von kulturgeschichtlichem Interesse. iJ. Kawenm.
Li vi US, Jahresbericht vun JJ. J. MidUv. Zuehr.

f. d. (Jijmu. 1 S. 1-32.

Li vi US-Kommentar fllr den Schnigebrauch von Karl
Haupt; XplJi. 3 S. 89f. DieBantdlnog ist «ne
dnnhan-' klare, pragmatiseh nnd psychirtogtBch fisin

durchdachte. Köhler.

LiviuB. Das hannibalische Tnipfenferzeicbnis

bei L., von E. von Stein: Jinj/rr. (jgaat. 9/10 8. U47.

Beachtenswert. Jiotlmanna:

Lods, A., Kvangelii sccundum Pctr. et l^etri

apocalypseoa qnae supersunt, und Le livre d'Uinoch:

8. IMUmann nnd Harmck (ThLZ. 2 and 3).

Liibke, FL. Menanibr und -eine Kunst : lii<h\V.^

S. Iti5/Gü. 'Uabscb gcschricbeu.' OUo Kaehliv.

M^moires pnblite par les mnnlHres de la inuimw
arehMojfiqnej'ranfoite an Cahre. Tone I-VII: BpltiV.
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G S. 181- 184. Durch diese (frolVariige iiikI reiche

Publikation hat sich die fraiix. Kfgic-rtiri); ein neues

Verdienst um die orientalischoti Studien erworben.

Meiui l, !'., Di r griccliisehe Kinrtufs auf i'rediger

und Wei8beit buluiuus: AcuJ. lUb4 ö. 126 f. Me<
tbodiscli. T/i. Tyler.

Meyer, K., Forschungen zur alten Gescliiclit.- I:

JJJjZ. '1'6'i. Muu darf erwarten, dufs dieses

Werk iu Uauptsachen eine rii-htigeru l^ntellliag als

die bisherigeo guliea wird. Ji. iitlht.

MiUotakis, J. K., 1. Praktisdie Grammatik
der ucugiiecbischen Scllrift- und lUni.MnLrs^iiriiclie.

i. ^eughecbiscber SpcachfUirer: IJLZ. » b. "idb.

IMde BAebar tiad Wwebbar. A. HamA,
Muller, llistorischi' Granimatik der hellenisiiien

S]ira(he II: i'^itir. Jak. .5 S. Tti. Wird emiiiolileu

von //. Jiuhultu.

Oebler, iU, Klastisches liilderbucli: Gymwmum
4 8. 13 1-1 SS. Förderlich. //. lfWf/t<r.

Picbliuayr, l"r., Aurelii Vittoris df riiesarilms

Uber: Areh. f. tat. Ltx. \ lll J b. auy. i>aukbar

biuzonebmeD.

V. Planta, U., Grammatik der oskiseh-unibrisclicn

Dialekte 1: JJL/i. ö S. 237. (Steht auf der Ilüho

der Wissenschaft. W. Deecke.

Plntarcbi. Morolia. Uccogu. Gregorius iV. ßer-

naätiku. Vol. IV: LCi ü, 158. Die lange, gegen

WilaBOWitz genditetc l'raetatio ht hedauerlicli.

1*06180 lutiui incdii acvii rcc. J^. Truuöa:

Her. 5 S. 88 f. Steht iu jeder Hiiwicfal a«f der UObc
der Wissenschaft. /'. Lijity.

l'rej;! r, Iii., Insiriittiuiio Gra(H:ai' uielrieue ex

^scril>to^l)lls praeter Antliolo^'iuiii colleclae: ^^tUli. 3

ä. Verf. prait die CuerUeferuiig frei uud uu-

beTaogen. J. Üttzler.

Preufs, Signi ,
linli \ I ». iiMsthenicus: iJ' b

S. 1Ö2 f. Der niuli- \ull( u .Vrlicil m.'lttihrt warmer

Dank. U.
Prubst, Ferd., Die ällesteu römisebeii Sakramen-

tarien uud Ordines: Lt. 5 8. 138 f. Die Luter-

Bucbuugeu sind von hohem Wert. Ji—c.

Scbauz, M., Gescbicbto der römiBcbeu Litteratur

Im zam Gesetsgebangswerke des Kalaan Jastinian.

S. Teil: Ay./j/; ;i S. 4:.'. Ausgezeichnet darch klare

and Ubersicliliiche i'orui. U. Um<?.

Seböuborns Latein. Lesebuch für VI., 24. AuH.

von /*. ächwieger: Auchr. J. d. Uyiun. 1 S.

Der Uiiterricbtsgang bietet unnötige Schwicrigkeiteu.

r. JJttrre.

ticbultxe, Vikt., Gescbickte des Unterganges des

grieeb.-rOm. Ueideotnma 11: LC. 5 8. 141 f. Der
lAser folgt giiu ler knappao, gewandten and an-

schaulichen Darbteliung.

S k u t s c h
,
l'r., Forschungen zur lateiuiscben Gram-

matik uud Metrik. 1. liaud: Plautinisches und lio-

raaiiisciies. Studien zur Plautinisclieu Prosodie : BpkW.
ü Ö. 174-17». Ein reichhaltiges Material ist ver-

arbeitet und beactatenawerto Ergebnisse gewouueu.

JJtrm.

Stamford. Th. v.. Das Schlachtfehl im Teuto-

burger Walde: LC. d S. 14t) f. Sorgfällig und liebe-

voll gearbeitet n^d in einigen Paitieen gana inter

eaaank A. it.

('ornelius Tacitus, DiaiogUB de Oratoribus.

Erkl. von Georg Andre»en : \phU. 3 S. 40 f. Die
Neuerungen sind fast sünitlich gut. Jul. Wolff.

Tieffcnbach, Die tMtliclikeit der Varusschlacht;

JJayer. Gtfuuuu. 5/lU S. ti4S. Die poutes lougi sucht

Uotlmanner weiter irestlicb.

Wachsinut, Die Stadt Athen im Altertum III;
Umiir. hyiitn. K/IO S. t>48-üi>ü. Oiobt eine voll*

in line Materiabammlnng nnd ein lebendigea Bild.

J. AieiOer.

Waldslein, Ch., Kxcavations of the american

schoul of .Vtliens: lü i. ö S. 81 f. Dankenswerte Ver-

otTeutlicbuug Uber das lleraiun von Argos. iö'. lieiuuch,

Wohlrab, Die altklassisehen Realien, i. Aufl.:

Hiiiier. <Ji/>iiii. 9 10 S. ü4(j. blanche Verbesserungen.

livtliiHiniiti: Dass.: A Jaluli.J. l'liil. n. l'üä. 14ü

S. 623. .Vaerkaunt von O. Multzer.

Xcnopbou, traasl. by ii. U. JJakjfH«, VoL 11:

Aeoit. 1U84 S. 127. Gute OberBatzung.

ZiniuK I iii.nin, I bungsstUcke im Aoschlufs au

Cictrot de iuiperio: ZUchr. J\ d. Ujfuut, 1 S. 31.

Wird sieh Freunde erwerben. F. ^iMUneH.

Mitteilung.

freufsiscbe Äkadtmie der Wissenscbaften.

SS. Febmar.

D i c I s , Über daa physikalische System des Straton.

Die von Kenyon in Papyrus No. 13 o entdeckte medi-

zinischü Schrift, welche den Namen des Aristoteles

tragt, aber von Galen dem ^lenon zugewiesen wird,

eutbiUl eine l'ttUe neuer ^tarnen uud Dogmen uud
sieht ihrer VefOffentliehnng durch den Vortragenden

entgegen. Im Zusammcnliaugu damit lal'st sieh eine

bestimmte Theorie über die Hesiiiratioii verfolgen, die

auf Uerons Abhandlung aber den leeren Kaum zartek*

geht, zugleich aber auch bei l'hilon von Byzana ge*
tunden wird. Der von diesem genannte unns ex
^apientibus mufs Straton der IMiysiker sein, welcher

uacb Tbeopbrasts Tode die Leitung des Peripatoa

•bemahm und der Lehrer des Erasistratos gewesen
iht. Seine Schrift 7in>i xfroi liatte Siniplikios noch

vor Augen. Die bei diesem und bei lleron gemein-

schalllich erhaltene Stelle zeigt eine peinliche Genutg*
kcit der Ausdrucksweise nnd unterscbeidet ganan
zwischen nuQä if t'my und »ata tf itt%i>. Sein Einflnfit

war ein >eiir weitreichender. Dein Vortrage Iblgt der

aus der Pariser Ausgabe von 1093 wiederholte, aber

aus acht Handsebriften Terbesserte Text aus dem
l'roöminm der llevonischen Pneumatik. — Zell er.

Über eine Herühruag dcsjilngercu Cyni-^mus mit dem
Christentum. Die seelsorgeriscbe Tbätigkeit des Ptiilo*

soi>heii wird von Dio Chrysostomos und Epiktet ge-

jiriesen. Dieser nennt den Cyniker den von Zeus

zum Helle des .Mensellen genaiidt^n IJotcn. An-^ dieser

Auffassung eut«Uuidou Eoulükte mit den Christen.

Das darauf hinweiaende Wort iXXotiftotntvitomt Im
ersten i'etrnsbriefe 4, 15 findet aeine Eikllrang dnrcb
Epict. III 22, 97.

Venntw. lia«l»kt«iir> lir. Fr. HarilWt BertiäSwtt. Lniaaaiifcrm
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ANZEIGEN.
JL Ga«rtt«n Terlag^ H. fleyfdder, Berlii SW.

Kurzgefafste

Lateinische Schulsynonymik.

Dr. Felix Much«,
Oberldirar au KOnigL Hurlcii-GijBUiMiMi lo Posen.

«Der Verfaggcr liat. ciiiPii ilbpraiu giBoklklien Orilf fethm.*

[Franz Mnller Qncdlinbnrff i. .Qjnniwsiiiin'' 1800. No. S3.J

$ion Dr. ».Ulbelin 9Kün(!^,
Ai'tiial. tttCDiniiaUSitulial in it«l>l(ni.

3n)alt: I. brr «tbUKKe kr« Stimmte. 1 ci'iiun.ir ^octrägc.j

iL 9$t wai ^bn kcr ülntii e^nUn. UL ^lu^,
10 Soflen 8*. S SIkL

eilt bcn

nationalen tüiifoiabon ^el• iBegcniwirt.

Hoti Dr. ^);ill|rlni 'JDiüititl,

ili^Ritll i'irDiinial.5i^)itrAt in AobUnv

i.
4ageliurl|bltttteL

'-—1
'

(ßcöanf on
in loicr br. SDillrlm

Jlufjfi.i'imtiii
IHiindi,

X U. lU) Sfitcii h". Smibcr fnrtoiiicri. >;itnr. -J.iW IKarf.

I

üLicr

nnh ItütmMiMfitiifk
(t n V} ö l> c r o n i'» d) 11 f 0 n.

:i!ion Dr. ftl^üfictm 9Nändl>,
Mutti. Vmiii|ial*a4«lnit in «•»kn^

.-».

.1.

^*>.

.i.

I
:«

t
m
1

I
m,
:*
.».

j.

*
-I.

.»

«t.

>i

:l:

*
*

II

.1

t

-t.

~
«II MMlM«nit>i«luai. 'A.

a ,-)uc Jlm|l kt* ntcrdicii« OH« kern ä
SüttTTllttt.

I&ain «llit in ba« \ ttin b<v iVutKtfiicadie
flU ticbatfnt« bt« t,ii:i.liin llntciit^t*.

' R. tu '4SII<ii( bcr b(ui<j<cii Au«f|.>ia(^t al*
tiftii6l 0«r 5(l)iil(.

4. ,'{UT ttiicHgung bcr Ittlamait»*.
ft mtt «itttgc gm«*" *<* UNUiacUfiH* Stci

VIII n. aw S. flr. 8». 6 fHotf.

J^sj** * \ ^ *. ^^T^. '^^tr* i'^?'?'''' «^TT* .*^?ä^t'*'?i^,>*"TT*k.'^?r^ -^s*^. «^n^o^flS^

& ci»itciv«ir« flMtct^ In ttuenl^t Ux ^

I

Verlag. H.

Bcriin 8W.

Für den

grieehiseken Unterricht

Hrhrt-nilt (Ohcilehrer). OlMT i»B
Gebrauch des Inlnltiv« mH Artikel

bei Thucydides. t .if.

Jtnhnm (l'r.ifev^orj. PkilolOgiSChe

Studien zur WartttiHtM« M
Homer, t

PrwrtnliU-ftfculniL

Beispielsammlung zum Übersetzen aus

dem Deutschen in das Griechische.

1. llff: lur unicic uini miniere

(;^nllu^^i.^lkl.-.'^^<. '».Aull, l./^i

t. I kfifuriiticrcLiviiinasmlklasacn.

4. auH. i.'>o . V

— Wfirtflrverteicbnis /u lioiu 1. umi

Ilefie. 4. Aull. 50 IT.

erlMhlMilM LMtbnli f&r untere uml

mililcfc GymiuilalMuien. 11. Aufl.

GrieohlMliw VMiMirim. 5- Aufl.

I Jf

(ii'iei'liisclio Formenlehre

in Paradigmen.

<it ii 4«t Ulli SM im TMiiMN
n MtmdtMia Iqili.

Fttr den Sdiaigebnuich bcarlteitel

von

Dr. Karl
Ilintktai d. K(l. Uf

ZmHi, ««Ml«!*

Gr. t*. i,ao .yft

Leuchfeiiberqer j<jymiiaN
.... . .

^j^^
...

I iiick'..r).

Dispositive Inhaltsübersicht der

drei Olynthischen Reden des De-

mosthenes. 1. veihc^scuc .xuiinj^f.

Kar«. 50 l'f.

von Oppm (l'roft-ssor). Der griechi-

aaho Uaterricht. Nci.st v

laccD zu griechischen Extern-
purnltcn in den oberenKlassen.
1,10 M

\ n Ts a b c n

zum Übersetzer ;ius dem

Deutei'Ueit iu das Uriei-liiscbe

llr Prini
im Ansotalnfli an die Lektin.

Von

Dr. O. von Oppen,
Profonor mn Ojmmiuiain su ItaHnMi.

8*. 140 , IC.

U. Unertnsnt Verteg, U. Uejfelder. Itorlin 8\V. Jimck von IjeoniMnI Simlun, Berlin SW.

Digitized by Google



?WOCHENSCHKIFT
FÜR

KLASSISCHE PHILOLOGIE
nKADSOmiBlN VOK

GEORG ANDRESEN, HANS DRAHEIM

FRANZ HÄRDER
Prtla

flMMfUirlich t.k.

10. Jahrgang. Berlin, 5. April. 1893. Mo. 14.

R. Xcumann, Norisfrika nach Herodot (.1. Partloh) .

jl|[T|itiache t'rkundeii aus d«u KimigUchen Mnspen ro
Borliu. Orieobuohe ITrktuuien. I.—& Uot> iV. Wem-
•elyj I

Fr. Lall, Dw «Imihria AoMMaliT ta OilMihlMban bia su
ArirtvMaa (ttT

"

Bndeola« Amnstaa
LmdwUli (f.

~ ~ nUqviM ad. «b A.

871

835

h. Hftvat, Ii* ftoM uMrfqiM da (W.Xioll) aBD

AuRwalil aus VerßilsAneiB ... von i

Tartila'iaaia ia'wItBwfcw'yw» 1*^^'''*'^ "*
uac. TQB J. W*rr» ....... I

AutM^igt: Nona JahiWMMT Mr Phnatoi^ «ad Ffdafngllu
12. - Ai itdamy MMMOn BB8

ÜMTHMixt« l'.riffC^iur 9U
MKtftiiu^fi: Kill.' luscbrin mit lliraltUchi'n Namen. — rreufs.

Aka<lemic <ler WiaMtnaehalleu. iL Miurs. — Acadunie dea
inaacipUaiM «* b«Ua»JaMfa» lawMtU.Vate. ..... IM

Die Hi rn t \'Ml:iHsrr V' ii Pri uraiimi» n Iii>-_!t itioneii nml snii.stiu'en Gelegeiibeitsschrifteii werden gebeten,

Kexennonaexcmitlare an K. Uaertnera Verlagobachbandlang, HerliuSW., äch0nebergerstr.26,eiiueiidenxu woUeu.

RMMMfraei nd Aiseig«ii.

Rieh. Nenmann, Nordafrika (mit Aiisscbtuls des

Nilgebietes) nach Hcrodot. Leiiutig, 0. Ubl,

189S. 165 S. 8°. 4

Bs kfc eotsebieden verdieinUieb, der ErUiniDg
Horodoli m Hilfe tu kommen durch eingehendere

üntersnchnng seiner Diirstellungen einzelm'r Liiiulcr-

gebiote. Das 8kjtbeulaud hat seit Karl Neuiuuuoä

klaarisebem Boche eine Reibe ttdit^er Beerbei-

toDgen empfangca. Nnu loiki KirchhofT die

Hnllon.wr nuf Afrika. Den zwei Disycrtationcu

TOD Eudkowski (löätt) uad Sparig welche

rieb in die Nilländer tnltra, tritt nun «ne «tati-

liche Monographie über das übrige Nordnfirika

ZOT 8eite. »Seine Bearbeitung ist sfliwieri^ wegen

der weiten Zerstreuung uutiker und moderner

Hilfiqaellen. Aber gerade denr^n war ei ein

lockendes Ziel, allen Naobfolgem die Arbeit zn

erleichtern durch möglichst ersoliöpfonde Ver-

wertung alles eiuüclilageudea Muteriales. Dem
HerodoterlElftrer w&re ea rieber wicbtag, bandlieb

alle Stellen der Alten — oder mindestens die

wichtigsten — Uber die einzelnen Völker, die der

Vater der Uescbichte schon kennt, vereint zu

finden, wa übersehen, wie lange em Völkemame
seinen Platz behauptet, wann er verschwindet

oder sich verschiebt. In dieser Iteziehnng wird

der Herodot - Leser auch künftig durch ältere

Werk» (s. B. Yi-vioB de St. Martin, Le Noid de

rAfriqoa dans Tantiquit^, Paris 1863) besser be-

raten sein als doreb diese neue Monographie.

Namentlieb rennirst man ungern die für die

Scliildening von Land und ^'olk der einzelnen

Gegenden als Urtskeuuer wichtigsten alten Sciirift-

steller in dem snr Geltung kommenden Umfang
der Lektüre des Verf. Ich nenne nur Syuesioe

von Kyrene. Sehr ernstlich hat der Verf. sirli

bemüht, die neue Litteratur für seinen Zweck zu

dnrebferseben nnd dabm maneben bflbseben Erfolg

erzielt. Leider sind ihm nur u'i radc die beiden

wichtigsten Werke unbekannt oder vielleicht nnr

unzugänglich geblieben, für den We^^ten Tissot,

Geographie eompar^ de la prorinoe Romaine

d'Afrique (Paris 1887, 1888), für den Osten

Horsari, Geografia etuologica e storica della Tripo-

litauia, Cirenaicu e Fezzau, con cenni sulla storia

di qoeste regioni e snl mlfio della Cuenaiea

(N'ea|»el 1888); erstcres ein wahres Standard
^Vork der alten (ieogniphie, letzteres ein höchst

bcacbteuswerte«, gründliches Buch. Von Tissot

ward wenigstens ein AnfiMrta im Bnll. de eorr.

hell. I 1877 benutzt, aber das ist kein Ersatz für

das Fehlen der Kenntnis des grofseu Werkes.

Somit geht der Verf. einer wesentlichen Vor-

bedingung des vollen Erfeiges verinstig: aasn-

kniicfen an den vor ihm bereits erreichten höch-

sten Stjind der Kenntnis. Wäre ihm dies möglich

gewesen, dann wäre seine Arbeit gewifs in man-

eben Pnnlrten bestimmter, ialultrueher nnd la-

gleiob kfirser ausgefallen. Sie behandelt nach-
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871 m
einander Klima und Bodenwert NonlafrikuH, die 1

Topographie der Xordküate (besonders uu^fdhrlieh

den TVitoine« und die Insel Kynmn, in der Zuge

des SyrtengebiliM zusamuienillerMn mit Uber-

lirfrnmg eines ozeanischen Ufers), die Westküste

deü Lrdteiüi, die Heise der Naaatuoueu zum Niger,

die Ton Herodot in eonderborer Anflanong dar-

gestellten Oasen, die Völkerkunde, Tier- nnd

Pflanzenwelt N'ordufrika-;. Als die wertvollsten

Abschnitte betrachtet lief, die drei letzten. 2Sa-

meotli«h renftt die Ethnographie eine gnte Ob«r-

sicht flhw die Thataaohen der Gegenwart nnd in

AnfTassnng und Urteil eine gute SchuluTvj;.

OreNlaii. J. Paitsch,

Ägyptische Urkunden aus den Ki)iii|^li<'lien Museen
m Berlin . . . griechische Urkunden. 1.— 3. Heft.

UorÜD, Weidmaonscbe BocbbaDdlaog. 1892. je

8,40

Die groflWD Pftpynisfunde. von El-Fnijiim (seit

Winter 1877 7><), von Akhniim f Anfau'^ der HOer

Jahre) von Uermopolis-Magna (Mitte dea ver-

flowenen Jahnehnts) nnd ans Soknopain Neioti

(Binde desselben) Huben eine im Verhältnis zn den

früheren bescheidenen Verhältnissen ungeheuere

Menge von SchriftstUckeu aller Art, waa je nur

gesehrieben wurde, der Gegenwart Qberliefert.

Ungeheuer waren aber auch die ei>tou Schwierig-

keiten, sieh in dem nurchcinander der zumeist

fragmentierten ätücke, in dem ein Dutzend

Spraohen nnd swet Jahrtanseod« wirr vermengt

Üaä, /.u einer klareren Auffasnng auch nur einer

Urkunde, dann zur Einordnung in die aldaufenden

Jahrhunderte und Kulturgruppen, iu die privaten

UeinstBdtischen TerbaltniBse rorsodringen. Eh

verging ein Jahrzehnt, bis o» gelungen ist, den

Schlüssel zum Verständnis der Papyri wiederzu-

findeu und die Uruudzüge für eine iu allem

WeeentUeben riebtige Publikation der Texte zn

sieben. Man erinnere sioii nur, wie gr«)rs irilber

die T'nsieherheit war: es geschah einmal wirklieh,

dulk in einem Kontrakte eine Verabredung über

'Liefamng von sieben Hölzern ans dem binnen

Walde' gefiinden «vrdei wahrend es ndi in Wirk-

liehkeit um eine Terniinliefcmng von unver-

fälschtem Most handelte. Diese Erörterungen

wurden von mir dem Antodidakten nnd Herrn

Professor Ulrich VVileken, aus der Schule M niiin-

sens, im Wetteifer und Wettstreit geluhrt; das

enite lieft der neuen Publikation L^t ganz au^ des

letsteren Hand; das 2. von Fritc Krebs, das 3. von

Paul Viereek, dem Verfasser des Sermo graccus.

Jedes Heft besteht ans 32 einseitig autogra-

phierten, also sehr mobilen Ulütteru, welche die

Trausskriptiou iler Texte bieten mit ganz knappen

Notizen über luventarnummer und GruisenverhiUi-

nisse, gelegeotlieb Fnndort und Zeit, KoUeeis nnd
Fortnut; am Kaude steht das Dntnm, unter dem
Strieh. aber nicht immer, die Berichtigung der

Schreibfehler, die Auflösung der Sigleu u. ä.

Sollten an einem Fragmente neue Sttteke binsn»

kommen, so werden neue Blätter ausgegeben, die

alten kassiert, da jedes Hlatt für sich allein steht.

Es iüt eben diese Publikation eine fluktuierende,

entspreebend den Sohwterigkeiien und dem Staad

der Dinge. Wir mOasen fBr die ganze Uiiter-

nehninng dankbar sein: es ist wenig gesagt, dals

die Publikation für alle, die sich mit der Ver-

waltung, den ReebtsTwhUtnissen nnd dem Privat-

leben des späteren Äg^-pten i'genauer ca. drittes

Jahrhundert vor bis achtes Jahrhundert nach Chr.)

be&ssen, unentbehrlich ist; denn eben uusere

genaue Kenntnis Igyptiaebsr Terhiliniaee giebt

e{i<.>> unerwartete Gelegenheit den allgemeinen

Kulturgang an einem Beispiele zn beobachten,

wie dies jetzt sebon namentlich anfdem Gebiete des

Rechtes durch das verdienstvolle Werk tob Mitteia

(Heiehsrecht und Volksreeht': li- r^'orgetreteu ist,

iu welchem Ägypten eine bedeutende Kollo spielt.

Femer ist es ungerecht, eine gebotene IVaas-

skription eines Textes geriogzuschätxen; denn eine

richtige Lesuu«^ und Krgäii/ung i>t und bleibt das

erste und spricht mehr als diek zusammengeschrie-

bene Kommentare. FBr Agyptologen nnd Juristen

wären allerdingl Obersetzuugen erwünscht. Volle

.\uerkennnng müssen wir dem flau der .Anlage

züileu; sie bricht mit dem Vorurteil, dals alles iu

angemessen groben, gedmekten Bänden als instos

liber crsebeinen soll; ieh erlaube mir nur, den

Vorschlag zn machen, die letzten Konsequenzen

von der Autographie zu zieheu: iu Pülleu, wo die

Lesmig nnd Ergänzung nnmSglieb oder nnsieher

er.-<cheint, die zweifeDiai'te Partie in situ in den

Text mithineinznsctzcn, d. Ii. mit tler oberen,

unteren, rechten und linken Umgebung, aUu

3 Zeilen; nuter dem Strieh stebt drän die Trans-

skription der evidenten Worte und was man sonst

vermutung.'weise mitteilen will; so wÜre es Fern-

stehenden möglich, sich über iliu ätelle zu orien-

tieren. Die Art der Transskriptton wire am
besten ohne alle .\ceento, Spiritus, Interpunktionen

mit weitgehender Anglcichnng an das Original,

welches ja auch gelegentlich Lesezeichen, « adser.

ete. bieteti ebeaio bd Abkilrznngenf etwa so wie

es in der That bei den Siglen geschehen ist, mit

der Auflösung unter dem Strich, soweit es not-

wendig ist.
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Um dem Li-sit eine Vorstellaog TOn der Mannig-

faltigkeit lies Inhalts zn «^elicn. fitl-jeu die iiaeh-

stehenden Augabeu, dabei lictuerkuugeu zu der

LesMti WM ri» rieh mir hn dem Dtirehleaen aaf-

driogteit; sie sind mohta als Konjekturen, da sie,

wie ^e^itgf, fern vom Origioal, obue FaksimUe.

gemacht worden sind.

No. 1 ist ein« interessante Rechnung ans

Sokoopato Neeos, III. Jahrb. n. Chr. No. *i von

ebendort (a. '20'.)) Air/cige au den Strategen über

die Verwiistoug von iSaatgründen. No. 3 (u. tiUö)

AninoS. Abkommen mit dem Wohnongsinteo-

dauten des TheodoMkios (nicht Theodor. ? Vgl.

l'apynis (hl I,onvre 7lO(t. \i in ineiner Letti'e ä

Mr. Kevillüutj. Z. 2ü moixtif tri/i r/ w»*! ? Z. -Js

dyiHtft}uitov Sft9i odw na^t iOf fii] tidötoc y^tifi-

fttitaf No. 4 mns Arrinoe; II; III. Jahrb.; ikief

eines Veteranen wegen eiiu-, l)e]iosi(nm?*: / is

anoxaiuanfaut fio$ tu utitokoy^ftifu oxtvii umyxu-
J^uif tw mt§aovxpy? No. 5 erkobt einen ichdnen

Einblick in da» Kanzleiwesen und die Ordnung in

Ägypten: so die Kunstatierung der Homonymen,

die Pagiiiieroug iu Kol. II, Z. 1 und Citate ans

dem Amtaboeh 'PaginB 40-48*. Aue 137/8 n. Chr.

wird ober eine Tagfahrt nach Älexaudria znni

inridicns berichtet. No. tJ aus a. 158 eine Tabelle

Uber die fongiereudeu Honoratioren der Orttscbaft

Mnehis und deren nifot. No. 7 AninoS m. 247

n. Ohr. ErlaTs des Strategen an angesMgke Laml-

bauer Ober UeKtcUung des Liin«ibanes im Acker

I'hroj. No. Ö. £rläaj>e und Akteustücke auü

*248 n. Chr., gleiebnitig besproehen ron Pool

Viereck im Hermes 1892. Die .\ufl0sungen

at>Q^liOi; und tj xijatifftti (ioi'hj sind iiiieh meiner

Meinung nchtig.'j No. d eiu tür die Kenntnis

der Strafsennameo and (bewerbe in AninoS wieh-

tigcs Fragment ans saecnl. II/III. No. lU. Aus

Soknopaiu Nesos 1U2 n. Chr. über die ifXioiixd

der In&ei. No. 11. Arsiuoe 11. JuUrh. AuäkuulU'

der Begiatntarbeamten Qber Homonymen. No. 12.

AniDOe a. 162. Beriebt der Ubenohwemmung»-
kommission. No. a. 28!). Kauf eines Kanieh^.

No. 1-1. a. 20Ö. Lberauä iutei esaautcr Einblick

in die Einnahmen nnd Aoegaben dei Verwalters

Anrclioä .\pollouios, belehrend für die damaligeu

Preise und materiellen Verhältnisse. Col. III.

Z. 1 hfitxoyt Z. 14 ÄJiiixovf No. Ib (a. 1U4 u.Cur.>

MU «nem Volumen der Kommentarien dee JBpi-

•tnt^gen Jaline QniatuuiQs. No. 16. Ans 8okno-

*) OoL III, Z. 2ö estlalt oOeubar die Somme von

17 Talenten 4M0 DnehaM« -f l«M Ur. + m Dr. «
W Tkleate 44 Dnchmea.

paiu Neso.^. Abschrifl einer Anzeige v. J. 159/80

au die Finauzbehörde. Aus Volumen III, pag. 3
der Akten der Verwaltung des Idios Logos (also

etwa «oeeres ^kmeeriiehen Fond«') war eise An-
zeige über den Priester Panephremmis wegen un-

geziemenden Verhaltens (er hatte sich die Tonsur

verwachsen lassen und wollene statt hnuuue Ue-

winder getragen!) excerpiert und mr Danach-

Ka&emng an die zuständigen 5 Presbyteroi-IIierein

geschickt worden. Das ehrwürdige Kollcginm des

üottes Sokuopaios sagt zu der Auze^e: ja, wir

besehw5ren, ee ist so. Man eieht, ein klnaer

Roman! Diesen Papyrus ergänzen mehrere Wiener

in der Art, dafs sie die Wolilverhaltungsanzeigeu

und lutimationen au die Finauzbehörde über

Priester enthallen, denen dann aniiaodelos dai

(ioliait augewieseu wurde. Es verdienen diese und

äljiilii lie Stücke das hochrote kulturgeschichtliche

Interesse, insofern als mau sieht, wie dud Müuch-

tum nnd seine AnswBcbie nichi eine Folge des

Christentums, sondern im Zag der Zeiten waren.

No. 17. Todesanzeige vom .T. 1 12 n. Chr. No. 18.

Abschrift eines Fiuauz-Kdikitiü betreüeud die Cber-

antwortnng von Liegenaeliaften an 6 beettiande

und fiihige Personen zur Verwaltung. Ko. 19.

Pro/elsakteu ans IS') n. Ohr. geben ein anschan-

iiches Bild von eiuem Prosefsgauge. No. 21.

BaeheaaehafUegang aus PrekUe a. 340 n. Chr.

CoL III 10 hätte das sie! iu v. IIart<;l, feierlicher

Vortrag S. 67, Z. 16 ersparen könucn. No. 22.

Klage einer Gemibehindlerin aus 114 n. Uhr.

No. 23. Wohl TOT saee. IV. Eine Oenaoeiatioo.

No. 21. (^littnng. Z. :} x]i'(fiog. No. 25. Anzeig«!

über deu Eingang der ilornviehstener von 50U

Drachmen ans 8oknopain Nesos a. 200. No. 36.

Profession zur Volkszählung des J. 174 aas der

Ortschaft Karanis (Kund von El-Faijüm). Z. 15

xui u/ÜLij'f m x(f^^((f^MW£) ähnlich 17. 2U «u^v
X^tjiu^Quav? 23 ebenso. No. 27. Eän Brirf ans

Rom mit Mitteilungen Bber die Reise nnd den

dortigen Aufenthalt. No. 28- Meldung einer

7jährigen Tochter a. Iö3 (Z. 21 lo taov). No. 2i^.

Quittung aus dem VlI/VlII. Jahrb. n. Chr. Z. 1

man möchte erwarten «mo ifOQOv tay (futv xAf^y
Z. 2 die Zahlangabeu erscheiueu wie gewöhnlich

iu liuehstabeu und Ziffern resp. Sigleu; es ist da-

her wenigstens zu schreiben:

x((voiov yofitofiuitof ty na(ju x<(^a(»a) Anzahl uud

Xg/ y an) ueq/ Anzahl.

Die Agiotage der Solidi hatte die Nadivirknng

in deu Akten, dafs mittels wo^ «ifcniM fwnrAi

des Uaako reep. Aal(pld des vorliegenden Solidns
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benicbaet erscheint. Icli frörterto dies zuerst

vor 11 JalirtMi in meiiieu I'rolegoineua, niul in den

Wieuer Ötudieu 18^3, S. 310; seitdem i^t ja das

Material maflsenhaft daBng»lEommeii, und ein Pa-

pyma ans fruharabincher Zeit, bekanntlich Her

Fort«etzaiig grioeliischer Verhältnisse, bcstiitigto

meine alten Vermutuugeu; ich verdanke seine

KeoatDtt H«nni Pro£ Karabacek (arab. Papjnu
No. 214)

tharf (Aufgeld in) — K(^ft(enerrcg!ster in

diiu'ir ^Solidi) riinär (Solidi)

( 7 Karate =) '/j + '/« < (- 16Ö qirit)

(S Karate») '/s 2 (» 48 Karate)

( 1 Karat =) 2 (= 48 Karate)

('/^ Karat =)

0/2 Karat =) •/«

( 1 Karat ») '/» '/» 8 Karate)

Diewfl thatf ist eben griech. Trauer. Da aber

ein Solidns 24 Karate (^daher unser jetziges karätig)

liat und lOOpt't. .\gio jederzeit ein Unding sind,

kann die Lesart xfQcena nd nicht richtig sein.

Wie erwünscht wäre hier eine Naehabmong der

Schnffa&uge im Texte in dem oben gemeinten

iSiune! (ächlufe folgt.

V» (= 12 Karate)

V, (— 12 Karate)

Franz Lell, Der absolute Accusativ im Grie-
chischen bis zu Aristoteles. Ein Beitrag zur

historischen Grammatik der griecliischen Sprache,

l'rugr. des K. Neuen Qyauk. sn Wünbnrg. 1892.

Dia aus der WOnbuger Schule hervorge-

gaagene Arbeit fSkrt fiberriehtUeh geordnet rilmt-

liche Beispiele de:> absuluten Participiums im

Accusativ aua ileu Tragikern, auH Aristojthaues,

Uerodot, Thukydides, den iiedueru, Plato und

Xenophon an. £iiie ZnsammenfiMsnng am Sohlnfs

giebt die Ergebnisse der Uutersnehnng. Diese

sind im weäeutlicbeu folgende:

1. Der Accus, abs. unpersün lieber Verba er-

seheiut meist im P'risens, das in diasam Falle

auch oft die Bedeutung den Aoristes haben kann;

am hänfigsteu tiudeu >ich t^'ii'n- und TJctQop. Letz-

teres überwiegt bei ilerudut, wird über später

Ton ersterem beinahe ganz vardrangt. Das

Simplex öy findet sich nur einmal in einer nu-

echtcu Hede des Denio.-tlienes, erst bei .\ri-

stotelesi vereinzelt kommen 7iui(ixoy, fuiöf,

^nnqtjgnfg fyjptQoSv tot. Eine andere Ueibe bilden

dtfsf'j niioarxöv und vereinzelt xquav; nQinov dap

gegen hat erst Aristoteles. Kr.dlieli sind noch

IttiÄMt'j fuiu^ii/Mf, öoxoi/y, (SvrdoHovy und ötuifti^i'

sn neiioea. Yerwaadt sind diese Aoensative an-

fiuigs fiist ntir konsessir, nitd diese Bedentang

bleibi aaeh spftterhin neben der kausalen nnd

konditioualeii die vorlterrscheude.

2. Der Aec. abs. fut. tindet sieh im ganzen

achtmal nnd stets mit mg Terbnnden; swei FBUe

davon gehOren nneehten Schriftstücken des Lysias

und DemostluMies an. einer Isaens, die übrigen

Xenopiion (üi dt^aoy).

3. Von Partizipien des A«r. aei. findet sich

dö^ay (do$(ryfft) QberalU «vx^ Yomebiiüich bei

Isokrates (neunmal); daneben vereinzelt bei den

lieduero, im ouechteo Plato und einmal bei Xcno-

piioa. Bekanntlieh bat dies adverbial gebrauchte

INirticipinm in der späteren Uräcität eine gröfsere

Verwendnug gefunden. Die Praeaentia diov,

na^y, i^öv, und n^offxov sind auch gebraucht,

am Vergangeues zu bezeichnen; nor Thakydides

bildet dafür naQuaxöv und nu(iaivxöy. Vereinzelt

finden sieh bei Lsokrates <)^^(;«»' und ixytyüinvof.

bei I^aeuä tyytyvntyov und bei Andokides ytyuit*yoy

k'f vfity.

4. Das Participium aor. paas. ist immer nur

vereinzelt verwandt worden, /nerst bei Thuky-

dides. Es finden sich die l iirnien n(io(Siaxl>iy,

öqiai^iy, uno^^9£» und ntQta^na (bei Xenophon

neben do^aytu).

5. Von den Participien des pasaivcn i'eriektunis

ist am gebrinehUchsten etQ^ftitWi daneben finden

sich Tereinielt «»jwIfMwi», j^efqtt^^i»cv, dua^ut'

fiivov^ TTQOffifTayfifi'oy, dntt^rifi^vov und :i{^rmri-

fi^lUvov. Die Hälfte der titellen fällt auf Tbu-

kydides.

G. Der absolute Gebrauch des AoenaatiT« m
Adjektiven hat keine grol'se .\u.sdehnuug gewonnen:

er findet sich zuerst bei Tüukydides, dann noch

Tereinselt bei E^to, Xenophon nnd den Rednern.

Am häufigsten ist äd^loy, nächstdem dörvatw,

dvyutoy, umov, tlyttyxuioy. Kriigers Bemerkung,

dals dtLs ><eutrum der Adjektiva absolut ohne

nur in Vwbindung mit «i( erscheint, erfailt seuie

Bestätigung.

7. Der Aeeus. abs. persönlicher Verba mit wc

ündet sich zwar schon bei den Tragikern, hat

sieh aber doeh erst bei den Rednern und noch

melir bei Plato und Xenophon entwickelt.

Die Erklärung der sprachlichen Erscheinung

uns dem Gebrauch des Accusativs als Apposition

an einem ganzen Satse sdieiut mir trefFeod sn

sein; ja die Verwandtschaft dieser Apposition mit

dem absoluten Partielpium ist noch gröfser als

Verf. anzunehmen scheint. Er nimmt in den als

Beispiela angaiuhrtea Stellen die dem Toraof*

gehenden Satze apposittousartig zugef&gieo No-

Digitized by Google



S77 6. AprU. WÜCHENSCIIKII'T FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 18Ö3. N«. 14. 378

mina, Participia und ÄdjflUnra ab Yorintar eines

Relativsatzes. In einer Stelle, Eurip. Gr. ^0, ist der

AocuBativ deül'articipiunis indes, obwolil noch Appo-

ntioD, doch offenbar konzeniv zu uebtueu, wiedas fol-

ganiie 5i»t»s dentUch bew«jtt. Diwer Stalle mSebte

ich aus Sophokles citu' z\v(>it(' znfiifxcn. Antig. 44

sagt lamene ^ yög yotfi ^tintny a(f\ dnoQqijToy

niJtet. Der konseamre Sinn ist hier zweifellos

nnd jeden&Us ersehMat es onch gnmieaer, dM
Purticipiutu auf den ganzen Sntr, zu benelldO als

mit dem äcboUasten nur auf oqt.

H. Kall«Bb«rr.

Eodociae An^nstae rarminnm rc1ii|uiae 6ditac

ab Arthuiu Liulwich. (Schluls.)

Die bei weitem lebhafteste Teiluahme aber

werden alle FVeande des Ältertama ohne Zweifel

dem Besten derjenigen Dichtung rlf-r Endokia ent-

gegen bringen, welche Lad wich unter der Auf-

schrift (V.) In 8. Cypriannm (S. 7—37) zum
einten Haie in wirUteh pbildiogfaeii sorgfiUtig ge-

prtifter und liesonneu festgestellter Kassnng vor-

legt. Photios kauute dies Werk der Eudokia,

die ^ioyof Y ttf itaQiVQU KvnQtavoy, wie er

M nennt, nnd giebt in seiner Biblioth. cod. 184 Mne
genaue Inhaltsangabe desselben (Lndwich S. 5 7).

Ais die Kaiserin, von ihrem Glück verlaäüen, vom
Hof nnd den Regiemugsgeschiflen rerdrängt war,

zog sie sich — es wird im Anfange der vierziger

.Tahrc gewesen acin, ich nannte zuvor im AnschluCs

an Ladwich das Jahr 444 — nach Jerusalem

znrBdr, wo ue 460 starb. In diesen letzten Ab-

schnitt ihrer Lebenszeit fallen höchst wahrsclieiu-

li<'!i ütre ges.itnten christliclien Dichtungen, ius-

besoadere die dichterische Bearbeitung der Kj-
prianos - Legende. Ober die haiidsolniftHehe

Urundlage und die * iebohichte des Textes eifahren

wir durch Lud wich folgendes: Das nns heute

noch erhaltene Stück der Dichtung fand Aug.

Mar. Bandini in dem ans dem 11. Jahrh. stam-

menden Cod. Laar. VII 10 (fol. 1 7:1—1.so) zu-

fällig ids eine mitten iu die des Nonuos Namen
tragende Paraphrase des Johannes-Evaugelioms

swischen Vers 187 nnd 188 des 4. Bndiee geratene

Eiaaehaltang. Dieser gab sie snerst herans iu

'(.Jniecae ecclesiae vetern monnnicntji ex Biblioth.

Medicea' (Hd. I, Flur. ITUi, 8. 130 ff.^ sodann im

Gatal. eod. mss. graec. BibKotheeae Bledieeae

Laurent.' (Bd. I, Flor. 1764, S. 228 ff.). Wie ich

mir anderswoher angemerkt habe, erwähnt die

ur.stere Verülfeutliehuugsstütte auch Dowling
in seiner 'Notitia seripträam 88. Pbtmm* 8. 189.

Jene eteht nair nieht an Qehote, wohl aber

Hignes «IVitiologia Graeea\ in deren LXXXV.
Bd., Sp. 827 dieselbe als Quelle des Abdrucks der

^'er8e der Eudokia mit folgender Aufschrift ge-

uaunt wird: 'Anecdota graeca et latina ex mss.

oodd. bibl. Medioeae, enra et studio Ang. -M.

Randini. Flor. 17G1 in 8" vol. I— IIP. Die

wunderliche Verschiedenheit dürfte vielleicht in

dem Umstände eine Erklärung finden, duis der-

selbe 8atE zweimal benntzt worden ist, snerst fBr die

zweispaltigen Foliosoitcn des Katalogs und sodann

tiif die vollen üktavsoiton der Colleotio. Wich-

tiger als diese abweichende AnfÜhmug ist aber

jedenfidls die ThatMMdie, daTs Lndwieh im Früh-

ling des Jahres 187.') den Cnd. Laar, von neuem

verglich. Nach dieser \'ergleicbung nnd mit Be-

rücksichtigung der Ausgabe Uaudiuis giebt er zu-

nächst den Text der 322 nns erhaltenen Verse

des ersten Buches (S. 7— 17). nnd es brancht

wiederum nicht erwähnt zu wcnlen, dals auf

Grund dieser Hilfsmittel Lndwich das philologisch

Mögliche und Wünschenswerte roUständig ge«

leistet hat. Für die Textgf'staltung der 479 er-

haltenen Verse des zweiten Buches (S. 17—37)
zog Lndwieh sogar noch die Prosaschrift Me-
ii'cyoi« %ov dyiov Kvnqtavov heran, 'quam in

eilitionc sna Operum S. Caecilii ("viiriaiii aimo

1726 vulgato p. CCXCV- CCCXXX graece et

latine publiei inris feeit Steph. Balnsins*. So

bezeichnet Lud wich die Au -L:;al)e, und so erscheint

in der adnot. crit. neben b (= Bandini) fürder

Bai. (=Balaze). Diese Bezeichuuug ist aber un-

genau. Denn Prndentius Maranns war es, der

iu der von Baluze begonnenen, von ihm aber

Vf>lle!ideton Ausgabe des Cyprianus von Karthago

die griechische Urschrift jeuer 'Keue des Kjpria-

nos' nrit eigener lateiniseher ÜbenetKong zuerst

verüffeutlichte. Aber ist hiermit, .so darf nun-

mehr gefragt werden, für die Textherstelhing

auch des ersten Buches schon alles philologisch

Mögliche ersebSpft? Diese Frage moTs Inder

verneint werden. Hätte nicht die Thatsache,

dal's Eudokia für das zweite Bu<'li sich an eine

bestimmte Vorlage anlehnte, Lud wich stutzig

machen und etwa auf den Gedanken (Bhren mnssen,

dafs vielleicht auch beim ersten und demgemüTs

auch beim dritten, uns freilich nicht erhaltenen

Buche ein gleicher Sachverhalt uuzuuehmen soir'

Was ihn gehindert hat, seiner philologischen

Leistung die let/:te VoUenduug ZU geben, ist die

fast unglanhliohe Thatsache, dala ihm eine philo-

logisch und kulturgeschichtlich höchst wichtige

Letstnag auf diesem Gebiete sebon ans dem Jahre

1882 ToUfltündig entgangen ist Auf dieae Yer-
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mutang geriet ich zoersi;, als icb am Schlnfs der

ndoot. crit. 37 la^; 'Valentin .Schmidt hat in

Mineiu kritischen Werk über die ächauspiele

OfttdaroiM dm Waiweh aasgesproeheo, daf« die

^Confeamo ClTpmni' einnal in deutscher Über-

setzung httrausgegeben wenlf. Ich wirdfiliolc

diesen Wunsch; aber der l ber^etzer niüläte ein

zweiter Noitradamm sein, um darch einen ge-

lehrten Koniuieutar uns in die Gelieiiiili lin- der

Magif* jener Zeit einzuführen, nml die dunklen

Stellen jener Schrift zn erklären. Haec Orego-

nmiis p. 387. Ut iom elarias «x iis qnae sate-

cednnt pbigulis patabit, proeeentim mefiore Cou-

fessionis editione egeinn~i. Qnarc rclii|nnni eins

opusculi partem tranticribere supersedeu'. (jewils.

der letztere Wiioieh Lndwiehs Terdient tou

7.ust:liii1iger philologiseher Seite gewifs baldigHte

Berücksichtigung AKer firegorovius' \Vtnisfdi.

den Ludwich zu dem seiuigeu mtvcht, ist seit 188*2

bemta etftllt. Und erf&llt bat ihn Theodor
Zahn in Miner Tortrefflichen, vun umfassender

Belesenheit zengeudeii Schrift 'Cyprian von
Antiochien und die deutsche Faustsage'

(Erlangen, A. Deiehert). Es kann nieht meine

Absicht sein, diese griindÜLhe und die Saelie iu

jeder Hinsicht tordonide Schrift auszusclireiluMi,

um Ludwich zn belehren. Hütte er Zahn gekannt,

o bitte er eine gaate R«be von wiebtigen That^

laebeii iur seine Arbeit in Kedmung ziehen

nüisseu. Zahn zeigt — ich beschränke mich auf

das AUerwichtigste — , dal's den drei poeti-

seben Bflebern der Endokia drei proeaieobe
KU Grnndo lagen, die uns hente noch er-

halten sind. Er giebt im 2. Abschnitt (S. 21 —
72) eine ToUstündigo deutsche Übersetzung
jener drei ßSeber Legenden ron Kjprianoe
and Jnstina, und hat diese Cl '

> -etznug mit

zahlreichen geh*hrt«n, sachlicli und siirinlilicli.

auch für Eudokia, überaus wichtigen Anmerkungen

ersehen, die Lndvieb för die Tex^geataltnng

unbedingt hütte berücksichtigen müssen. Zahn
bietet ferner im ,"». Abschnitt (S. znm
ersten Male eine mit sorgfältigem baudschriftlicheu

Bllitieag ansgeetattete Aasgabe des grieebi-

•eben Textes des ersten Buches von Ky-
prianoH und .lustina, die für die texfücli.'

Behandlung und llearbeitung des ersten liiu-hs

der Endolria rieberKeb nm nieht geringerer Wieb-
tigkeit gewesen wäre als Maranus' Ausgabe des

zweitt-n Buclis der Legende, der 'Keue des Ky-

prianos'. Zahn bringt endlich im 1. Abschnitt

(8. 1—^20) eine geistrolle Untersaebnng Aber

Cyprian und Faust, im 3. Abeebnitt (8. 73—

109) eine litterariscbe und gesebichtliche

Untersucliung der drei Bücher und im 4.

(ä. 110—135) eine solche über den ideellen

Gebalt der Legende in seiner gc^cbiebt-

lichen Entwicklung: alles Forschnngsergebuisse,

ilie iidcr-clipii /n haben Lud wich h«")ehst walir-

scheiulich lebhaft bedauern wird. Auf einzelnes

anfinerksara zn machen, halte ieb Ar TdHig flber-

flü>sig, mir genügt der einfache Hinweis auf Zahns

Werk. Nur ilns Eine will ich zum Schlufs noch

herrorheben, dafs mir Zahns Urteil fiber Eudokia

(S. 16): *Das Einzige, was nns ron ihren Pro-

dukten erhalten ist, die Fragmente ihrer Para-

jdirase der Cvprianslegeude, Ist doch nichts «eit^T

als eine metrische ätilübnng ohne jeden Hchatteu

eine selbstämligon, sei es poetischen, sei es pro-

saischen Gedankens' — l>oi weiteni -m hart unl

zu nuliilli;,' erscheint. Ich stehe dnreii.-uis auf

.Seiten des berühmt«u Geachichtschreibers der

Stadt Rom und der Stadt Athen im Mittelalter,

der die Diebtnng Eudukias für würdig hielt, Kie

zu einem grolsen Teil in klangvolle de\itsche

Verse umzugiel'sen. GregoroTias rühmt, wie

mir sobdnt, mit Reebt, die geistvolle, booh-

gebildete Fürstin, und es steht zn boHen, dals

viele andere anfmerksame Lesor so wie er und

lief, an dcu schönen, formvoUoudoton — wenn-

gleich Lndwicb Torderband in dieser Beziehung

S. 7) noch einige Bedenken zu haben scheint -

Versen ih r Kaiserin, die von nicht gcwöhnliclier

Begabung und gründlicher klassischer Bildaug

zengen, in Ludwiobs nnnmebr ao bequem zn-

>^r:iiiir1ich gemachter, wenn aucbt *^ ''^h gezeigt

/A\ i iahen glanbe. noch verbessemDgsbedflrftiger

Ausgaln; sich erfreuen werden.

Wandabeelc. JehuuM* IMzeke.

L. Havet, La prosc nietriiine de Synimaijne et

les origines nietririucs du cursus. Pari»

(Boonion) m2. 1 12 S. A. u. d. T.: Biblioth^qae

de r<^coIe des hantes etudcs. Fasciculc 1)4.

Havet giebt uns in der vorliegenden Arbeit

ein Muster einer auf Tolistän<liger 'Sammlung oud

genauer Siobtang de« Tbatbeetsndee bembenden

I ntersuchung, wie wir sie aus seinen Arbeiten

über den saturnischen Veis und den (jaerolns von

ihm gewohnt sind.

Es bandelt sieb nm den Ban des Sataseblnsses

bei Symmuchns. Man wufstei daft Cicero seine

Perioden rhythmisch schliefst; mau wnlstc ferner,

dals die Papstbriefe eine strenge Beobachtung iles

Ton&llea am Satzende zeigen, zuerst vom Tierten

bis siebenten Jabibnndert, dann wieder vom
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s«5l(ton fto. Die Biodeglieder fiifal4eii, wenn maa
von (!(Mi tlu'oretist'lien Erörteriini^'tMi h*A ' •niiitiliaii,

Diometlea n. a. absieht Diese Lücke sucht Ii.

dnreh Mine Dntenniehaiig Ober die elanrala rhe-

iorieft bei SjmtnaGhns ansznflillen. Die Wahl ist

gut getroffen: Syiuniachiis ist rfclit ^niinillii'h

rhetorisch durchgebildet nuii hat aul':>er{leui eiueu

nicht geringen Einflals anf den Stil der Späteren

niisgcübt. Dafs eine Ausdehnung der Uutersuchnng

auf l'linitis iirifl die l'aiiegyrikcr, l>ei denen H.

ebeufuilä (he prose luetrique gefunden bat^ wüo-

Mhenewert und notwendig int, sagt er itelbst

wiederholentUch

.

•Die Quantität di-s hetzten AVortfs l>cstiinnit

die des roriettten' — so lautet das von iSyuiui.

befolgte Geeets in der allgemeineten Fasen ug.

welche im einzelnen nutncherlei Modilikatiuneu

erföhrt Er h.d mit alliT Srrfi'<„'(' iliirrhi^'cfülirl

aofser bei ganz kurzcu Sätzeu (rlietoriächeu Fragen

n. dgL) nnd Anspielungen anf iltere Sohnftsteller.

Von einem Wort wie äridtm z. Ü. oder einer

Irnppe wie ii',n i-ntt \st gestattet na.i nml 'ri.i

(resp. tcrip$era», -w; J'ueru», -u), verboten illis und

JfSieUi da die Poeition dabei berBekmehtigt wird,

eo win s. H. vur eredidU iüttm nnstatthuft. Für

etwa zwanzig Worte resp. Gruppen (einige werden

am ächloaae ganz gemieden, wie «lalui um) werden

in dieier Weue Regeln anfgestellt, abgesehen yon

wenigen als zweifelhaft bezeichneten Typen wie

. ^ ^
' mit «rrofner Hc-tiinmtlicit.

Für die regeimültiigeu Fülle wird nur die Zahl

der an BriefsebIQssen Torkommenden Beispiele

angegeben; dagegen werden die rnregeliu!li-i^-

kciten ansfiilirlifh liesjiroflu'n und fast alle be-

seitigt, und zwar nicht nur die durch die Cber-

Kefemng, eondern aneh die dnreh Konjekturen

hervorgernfeueu. Ausgeschlossen werden roirUlnfig

alle Stcllei). an denen eine einsilbige Form von

Mise — andere einsilbige Worte liuileu sich am
SebhuM nieht — oder ein Hiatns in der metri-

schen Gruppe vorkommt. Was die crsteren an-

langt, so kommt II. zw dem Resultat: einsilbige

Formen von a»e zählen nicht mit; also scripaa-U

aridum ist gl«iehwertig mit »enpamt aridum ea

oder $U mag nun vor est (r») Elision möglich sein

oder nicht. Manchmal freilich zählt da> Wort

doch, z. B> iet proteMatui est als Schluls gestattet,

datonan aber rerboten (!). Einsilbige Formen yon

eisf und einsilbige Worte überhaupt an vor- oder

drittletzter Stelle wollen sieli nielit in die Kegel

fUgeo: ,ici la metrique de 8^mmaqne reserve ä

r6ndit nne snrprise.* Den Hiatns will H. ans

den KJanseln am ttebsteo gons entfernt sehen

und entfernt ihn aneh ans einem grofsen Teil

der Fälle.

Dies sind im Umrils die Resultate Havets.

Wie soücn wir uns xn ihnen stellen?

Von 940 BriefschlOsseu .stimmen 77" zu den

drei Formen des in den l'apstbriefen sich findenden

curvus, welcher im zwölften Jahrhundert cursus

Leoninns heifst, weil er ans dem Studium der

SatzschlOsse bei Leo dem Grofseu gewonnen ist.^

Hier liegt ein unleugbarer Zusammenhang vor:

diesen aufgedeckt zu haben, halte ich für das

Hauptrerdienst tou Haveti Bnoh. FGr die Qbrlgen

Typen bat H. eine Anknflplhllg nieht gi sucht,

weder liei den Thenretikeni noch in ilen Heden

Cieeros, für welche allein eine L'utersuchuug vor-

liegt. Das ist zn bedanem; denn ein Stndinm der

uns erhaltenen Vorsehriften hätte ihn vielleicht

vor der Engherzigkeit bewahrt. ."^ihlÜH.se wie

. V
I
w w c oder - w

I
. w c für unerlaubt, _ s,>

j - e

f9r zweifelhaft zn erklären, wShrend sie Pseudo-

Bas.saa nnd teilweise auch Dioniedes anerkennen.

Überhanpt scheint es mir als oh U. zu sehr uni-

formiert; das bringt er nur fertig, indem er die

Überliefenmg auf Schritt nnd Tritt rergewaltigt.

Selbst da, WO «r einen TSrpus nicht recht auszn-

snlil'.i'f-eii wagt, korrigiert er doch un den seltener

auftretenden irkshlUsseu herum (z. ü. S. bb f.). Er

hat dabei rielee Treffliehe gefonden, ist aneh meist

ernstlich bemüht gewesen, die VerdsacbntS inuli

mit anderen (iründeit nachzuweisen: aber prin/ipiell

mnl's mau dieses Umspringen mit der Tradition

entsebieden rarQekweisen. Da H. die volle Zahl

der für ihn sprechenden Fälle nicht augiebt, kann

man ihr Verhältnis zu der iler Ausnahmen nicht

feststellen; aber wenn zur Aasmerzung der Schlüsse

. .
I

- u o mid - w
I
. w e mehr als zwanzig an sieh

nnanstöfsige Stallen geändert werden müs.sen, so

wird man sich von vornherein skeptisch verhalten.**)

Dafs Sjmm. gewisse Schlüsse bevorzugt hat, ist

nieht anmsweifeln; aber folgt denn daraus, dafs

sieh all« anderen nie bei ihm finden?***} That-

*j Oder sein soll. Mir ist diu Littumtur hiur iiiilit

ziiglBglioh. Dell Onasnatiker des Mittelalters %kh die

Fraire: Ithythrao» oderMetnm? vorcrele^t haben (Ü. 11'),

sdii-int mir wenig glaubltch, znmal tif (?iinz f^egetisUnd«-

li>s war.

**) Auch das mahnt nur Vorsicht, dafa das Urteil

darflber adiwaakeii kann, ob Klausri aasuetien ist oder

uicht Die an relaiio III i^emHchte Probe nigt viel fie-

denklidies, a. B. in |;§ 0, Vi, 17.

**") Dkmeden aiiKt p. 4GH, 16: igitur in emloeatione

rerhomvi uptinrn et tnm nrdini tjiinm viribuft crmgrxtmtin

controtiert debemw, sie tamm ut potior« «int utilia dure

toeala conjwnfw imttU^tu.

Dlgltlzed by Google



383 5. April. WOOHBNSCHBiFr FÜR KLASSISCHE PHILOLOOIB. 188& Na 14 884

siichlicli Iii Ist (leuii auch 1!. fine f^anze Aii/uhl

von Auaualimen darchscblüpfeu, tudeui er die

pondoze R^«l Par die «nuilbigen Fonnaii ron

ette anfiAellt: aridvm sil ist nun eiinnal nicht

arirliini. niiil wetui timii lidrt sit 'zähle' nit-ht, ho

kaua man nich dabei uicbtä denken. Ahuiichea

gilt Ton dtti knmn Sätno und ADspielnngen.

Was H. Qbar di« UnznlSaBigkeit dei Hiatai sugt,

wird ganz abznlehnoii sein. Dafs gorado in den

Klaasein gewisse llliylhmeu gesucht werden, ist

natflarlieli, warom aber gerade in ihnen der Hiafau

vermieden sein sein soll, liebt man 'uicbt ein;

kein Hhetor schreibt es vor, und die 'Ausaahmeu'

marschieren dutzendweise auf.

Noeh swei weitere Bedenken. Der Name
prOM m^tri(ine scheint mir nicht glücklich ge-

wählt;'*') erstens würde er anch dann zu viel

sagen, wenn man alle Aufstellungen Havets als

zu Eeeht beetefaend anerkennt; sweitoM wird das

Metrum in der Rede ja au^drQeklioh verboten und

eben deshalb Schlüsse wie _ . ^ _ « gemieden.

Ferner leugnet er doch vielleicht mit zu grofser

Entschiedenheit jade Rfiekiieht aof den Aeeent;

bei der Natur den lateinischen Beton niigsfresetzes

ist Vorsicht auch hier sehr ratsam. VV^os H.

•elbst in §§ f»?, 78, »4 Ober den WeehBel langer

und kurzer Silben sagt, mufs doch stutzig macben.

Was erL^i-1iL :i unii TTaveKs Korselinngeu für die

Kritik? Gegen die allzu engherzige Anwendung
seiner Regeln habe ich oben Terwahmng ein-

gelegt: auf der anderen Seite verkenne ich nicht,

dal's sie wirklich eine Art Kriterium geben, inso-

ieru man uugebührliebe Klauseln nach Vermutungen

in den Text an setien venneiden wird. Hier hat

H. selbst Heben gründlich aufgeräumt. Aber auch

positiv hat er manches .Schöne gefunden, so

vUatio 6, 23. umorum 54, 34. j'ecU 127, 30. tensua

264, 1. dfdtttidt 236, 1; freilich ist nnn noeh

vUarque falsch oder unvollstrindig, an lifn perfef-

tiotiem natürlich nii ht /ii rütteln. 211*, "Ü. "J'iO,

verdient die Aufnahme der Lesart von V Zu-

stimmung. 83, 6 könnte in «mtV<u n« ein Wort
der Art von indicmse stecken; 2G8, (> ist apopho-

ret! zn 8chrcil>on. In utanchem freue ich mich

der Cbereinstimmang mit II.; dazu gehört äivi-

nitu» 59, 16; protHjuetur 100, 5 und die Ent-

deckung, dals IX 88 an Ausouius gerichtet ist.

Auf das viele Verfehlte: Einflickungen, Um-

'i H. will Si\;,'ur iliu piiiiifi'lic LitiLT.itur in 1 >i'litun<;,

melriüche I'ruta uu<l gtiwOhulidie Trusa eiutüiluu. Wenn
er auf 8. SO tagt: 'nmia Symaiaqae ne ponvait pas plus

nintilcr sa iirf^i; )iM''tri>|iie i|u'aB poM« n« pSttt mutilefieit

Vera", so geüt er etwas wuit.

stellnngen, Interpunktionen n. dgl., wozu H. durch

seinen Kigurismus verleitet worden ist, einzugehen,

mSehte ieh mir schon deshalb ersparen, damit es

nicht scheinti all oh kh den Wert der fleifsigett

und entsogungsreicben Arbeit Ilavots verkenne.

Hofifentlich beschenkt er wüa bald mit einer Fort-

setzung seiner ünterandiung.

Rom. . W. XroU.

1. AatwaU ans Vergils Inels. Nach den Bestim-

mungen der neuesten Lehriililne für den Schal-

gebrauch herausgegeben von Dr. A. Lange. Berlin

1898. R. Oaertner. Till n. 170 8. 1,40 uV

2. Vergih Äneis. Flii :i Schulgeltranch in ver

kürzter Form herausgegeben von Dr. J. Wcrra.
MQiister i. W. 189S. Aschendorff. XTI n. 191 8.

Geb. 0,95 A
Die beiden Bücher sind einander recht ahn-

lich. Im ersten Satze des Vorworts geben beide

als ihr» Absieht an, einen Kanon anlsnstellen, der,

wie es die neuen Lobraufgabeu vorschreiben, 'in

sich abgeschlossene Bilder gewährt und einen

Darchblick auf das Gunzo ermöglicht'. Im engen

AuHclilnfs an Ribbecks Geschichte dar rBmiaehea

Dichtung besprechen sie beide in einer Einleitung

VorgÜH Leben und Dichtungen, besouders die

Äneis, deren Inhalt zosammenhängend erzählt wird.

Die Au-\vaiil selbst ist von beiden Verff. so ein-

gerichtet, dal's die i-inzelnen .\bschnitto ri)er-

scbriften tragen und der Inhalt der ausgelasbeneu

Stocke an den betreffenden Stellen knn angegeben

ist. Wichtige Verse lieben beide Ausgaben durch

gesjierrten Drnck hervor. Ein erklärendes Ver-

zeichnis der Eigenuameu folgt hier wie dort der

Anawahl.

Bucher wie die vorliegenden mQaaen als ein

Fortjichritt in der Kunst, Schülerausgaben her-

zustellen bezeichnet und begrülst werden. Die

an «oh so treffliehen Tenbnersoheu Teztansgaben

entsprechen dem BedOrfub Gjmoasialnnter-

riclits nielit imdir ganz. Abgesehen von den kri-

tiiyeiiüu lieigabeu, die für Schüler uuvei-stündlich

bleiben mQssen, nnd die lateinisehen Lihalhh

angaben, die >ich in ihnen finden, weder Hilfs-

mittel für das Verständnis oder Cicdäehtnis noch

8tili8ti.<>che Muster. Die ungegliederten Massen

aber, in denen die Texte dargeboten werden,

spotten jeder Hemülumg eines Schülers, zn er-

fassen und zu behalten, wa> neben den vom Lehrer

behandelten Abschnitten iu seinem Autor steht. —
Freilioh würde ieh liebcar eine vollständige

.\nei3 in dieser Weise eingeleitet und durch reich-

liche Überschriften gegliedert, in der Hand der

Sekundaner sehen ab eine Auswahl, die — wenn
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aneh bo geschickt getroffen wie di« TOrKegehden —
natargemärfi immer siil»j<'ktiv hla'iht und die Äus-

gtibe znui blolseu >Schulbueli macht.

Vor die Wehl gestellt, eines der beiden Bficher

im Unteiriolite m g('1>r ti;i heu, wurde ich zu dem

Langeschon greifen. Nicht als ol» ihis Worra-
sciic nicht auch eigeutiuuliche Vorzüge aufwiese.

Die letKtere Aasgabe läfiit dem Lehrer mehr Frei-

heit, deun Hie enthält von den rnud 9900 Versen

der Äneis 5457, während die erstere sich mit etwaj»

Qber 45ü0 begnügt. Ihr Druck ist lichter nnd

giebt Hilfen fQr dos Lesen (euit parietibutt demde,

rudeiite»que,
\

exigui etc.) nnd das Verständnis

Jivüin, Danaüm, cum gtnte JMtinä etc.J. Auch

fugt sie dem Eigenoamen-yeneichuis eine Stamm-

taiel des trojanisehen KSnigsgesehleehts hioin.

.\llciu Langes rJlietiernng i>t cino klarore.

Er giebt niciit nur zuhireicherc Ü bernchriften als

W., sondern ordnet anch 'einzelne Scenen' den

^putzen Bildern' unter, welche Teile alle im Vor-

wort eine (hei W. trunz fchloiido) übersichtliche

ZnaammeuHtellang tiudeu. Ferner lülVt L., »uweit

ich sehe, anfter geiriasen anstÖlUgen Versen nod

Htellen (z. B. IV 927-^380) nidlts fort, ohne es

durch eine wenn auch noch >iO kur/-c Inhalts-

angabe zu ersetsen. Bei W. dagegen iät z. H.

der fierieht über die Totenfeier für Anehisee nnf

KsaHen ohne .4ugubeu über die AuHlassungfu hu

SDiaiumengeätriehea, daln er /. T. unver>täiiiirM'h

geworden ist.*) L. hat die Verszühhiug Riblicck»

beibehalten« W. hat im Texte seine eigene, obeu

in den Ecken der Seiten die R.'ä. (Übrigens iHtcr

verdmckt, wie S. n5, 73. 7«;, 93, l>b n. a.) Ab-

weichungen vom Texte U. s finden sich bei beiden

Heransgebera, aber nur L. stellt rie in eimr

Übersieht am Schluüse smammen.
Im ganzen aber scheinen mir beide Ausgaben

ihrem Zwecke gut zu eafaiprecheu. Ks ist nur

SQ wanidienf daA auf dem Boden der neuen

Lehrpläne noch mehr ao angelegte, aber wie

getagt vollständige Ansguben erwachsen, Auh-

g^beu, die e» uuäcreu 8cbüleni leichter machen,

deh in den Stoff and Gedankenkreis der Sehul-

klassiker einzuleben.

EberHwalde. H. Wmtber.

*) W. springt von V 115 auf 280, von -m auf ;Wi >,

Ton 367 auf 4^0. v<in i>^i auf 515, um diesen Absclinitt

mit 003 SU scblieljiea. — L. giebt Ubrigcuj» vou dieaem

nnd Tom 8w Bneh ansschlieMieh eine (doppelte) Inhalts-

engabe^

AufAgc Mi SaHiekrilten.

Neue Jahrbücher für Philologie und PAda«
gogik. 12.

Erste Abteilung.

Venoicbnis der Mitarbeiter. LihaltsreneiehnlB.

8. 801 - 825. A. Scotland handelt Ober dos 20. Bach

der Ody-sce. \N'ir teili'ii ili>- ücsiiltutr sf-iiior Kr-

wägungen inil: \N ir iiubeu nj unmittelbarem .\n^tlllu^s

an du Ku«le vou t 7.n lesen v 1 - 'A. .'>. tJ + 30 in der

Form irnnyo^iav axtööt^fvdi ei rXi/tv'JiHfV^.

32—40. 44—55. 91 in der Form ^fioi d'i^Qiyiyeta

ifiirtj (tododüxTvXoi j]«ic uud !'5— 'J7 iu (l<r Form

j

uh/i' Odvatvi avytiMV ftiv xuita, totifty «V<i d«i/, 4s

I fttya^y n. s. w. Es folgen die Yerae 98 {tvxofUUy

f i ji ti/tXorttc u. s. tt . i. :>rt. 10(1 1- uii f^y/ij t»;

ftot {Jt]i Jti>i tiqu^ ü/J.o ifavr^tui. lOJ— 104,

während 105— 121 als Elnscbnb gelten. .\uf Iii

xtti ZOK jUM' (hioxei u. 8. w. folgen sodauu 123. 147

xixktTO di di^iuji^ot 7U{i'nf^o}t' lii'qvxlf-ta' 149— 155.

157. IG2 uvutQ snm' hi'naiof titi nifiniy u. s. w.

163. 164. 173. 174. 176. Itt5. 1»6 mit dem Schlul's

»ai nleva /i^la, 189 mit Fortlassttng aller folgenden

Verse bis '240. Die Schilderung des Mahles besteht

sodann aus folgenden Versen: 250—251. 252 mit der

Änderung: fthyü^tGi am Schlufs. 257— 259.

279— 2tf3. 270. 376~37i). 275. 385—386; unmittel-

bar hieran schlieft sieh ^ 1 IT. Im letzten Abschiritt

suelit Verf. nnclizuweisen, dafs der urs]ir(lngliclie Uesltl

des Udyäseus sich nicht Uber Ithako hinaus erstreckt

habe, und ilaTs somit die dieser Aofassang iridei^

gprechcnden Verse v HS7 f. zu streichen seien. —
S. s2(;. \V. Tokcl führt im Widerspruch mit Faosi

aus, dafs in itkht /«(</.' t 342. .i^s. .!G0 ;ut/.a niiht

mit <iUä, suuderu mit dem Folgenduu zu verbinden

sd. — S. 827—840. R Lange nntersncht die

Bedeutung von uqhi] bei Thukydides. Das Wort

erscheint 43 mal bei Thuk. , davon 7 mal im IMural

und nur 6 mal in erzählenden Abschnitten. Die

l'rafuDg der einzelnen Siellen ergiebt im Gegensatz

zu der Auffassung Httller-Strllbings , nach welchem

«(if/f] bei Tliuk. uielits alutere^ i>.t als Maunhafiigkeit,

rUckbichtftluses, energisches Verfolgen eines bestimmten

Zwedtes, Ath das Wort troU niannigfiidier Ver-

zwei'^ung der Iledcutiint; doch stets ein ethisches Mo-

ment iu .sich schliefst. — S. »41 «47. W. Drexler
behandelt unter dem Titel lüscellanca (Fortsetzung vou

S. 36») eine Beilie von Ebiaelfiragen ans dem Uebiete

des s]Kitgricchi8cbon Kaltns. Im Eingang des Aufsatiae

vervollstiUidigt er liie S. .'iGi gegebene Liste der Bei-

spiele des Beinameus inijtooi. — S. b4ö— b5t). J.

Lange stellt Corn. Nep. Pelop. 2,4 so um: qai eo

lempfjre piinripi'S erant tolius tiraeciae, Ages. 6, 1

IU.H tlle CO ttmpvie jituiei t, llam. 1,3 OeHiiin »Intim

renocdi e. Ferner streicht er Dat. 5, 3 in quibtu,

I.ys. 4,2 iu qttU/M-laudtimt und Paus. 2,5 m qua
euin eoUaudat. — 8. 851^862. R. OOtze, Zu
den l.iteiuiseheu Tauegy rikcrn. Er schreibt Üaehrens

Ii ÖU, 1 tt ted JJercalein lioapiUin conaecrM»e, ^Jl,6

€MtniertAoy 94, 10 cota stueipere et tmncupala toioere,

95,4 ante vos pi-incipet, 9^,27 /.aredaemone, III

S. 103, 30 placulo nimt, 110, 16 nuutiare (otis vin

und III, lU ommi/u^i vii», III, 3 optrta, IV 117, 27

coutmodttm taroffon, 118,31 opu$ w^mU, 119,27
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restihiles st. retide», 122, I hoc e»t omnium nicht zn

stieiclicii, 122, 14 renerunt, nicht verttrml, 124,31
iiilrr paucdo ti^finoriilulfn, 126, 8 liecerptit iliijmtuteui, i

126, 11 cOMtiitire cieiuenlium, 126, l*i eorum ejcer-

emdi$ ttvdü» deJiealorum /requeHiatio, li9, 10
prioriiiti (fnipOTum lobe, 12ft, rtiias'-eiitiliuiime-

pitisime evemre, V 187, 2.') tnötuciiidliun flurij'nts

wnutat und 15(j, 11 nii/ oqui» »uOter ,s . . ,

tMiiiitotv, 138, 20 iaxat, VI 155, 1 1 nive lUtua nli

qinJein, at eerle vova« laudi eedfre», 157, 18 imptria

tiifi i Dii'.'.d. H):^, "J") /ioiiiaiiti, Mf», lU /<• iltxit,

ul decfliut ( oii.<(iiiiliitiit l^tuiii, lÜÖ, Ü quam ejrpfclure

iiulttiaiti, lü8, 25 eoepto a te poute ilesperent,

IfiH, 2it iiuiU'lis aiiiiiiog attoitere, lb9, 5 circns iiliie

fine est ilocuiimtlu, 181, 7 c«>a >.o« «/<i/j(/m»« iiivurt\

181, 20 juf« o/t>H, 181, 29 proteifl se,

182, 8 J'ruleruitati» aovae gtoriaty 183, 8 O0(m et

ronatibm, i 8S, 1 4 tnerita etpropter mimrima» minat,

18:?, 29 nisi quo »emper pro luit, 185, 2 {IIa aiilmt

aqucu »ubieela, 185,21 aptrla, l^, 10 di tiniiturialcs,

lt>6, 14 aditu st. luihitu, 189,5 quhttam und 17

qua ttr st. quuter, \6'J, 7 non «atu orato», 1>9, 29

vieina ope per/ertur, 197, 10 imperare (wie 12(1, 29

impeiutnili), l*.t7, 15 n:<tli inyert'. •— S. HoS. II. Lcwy
bestätigt «las von Uoscber (Ö. 7U1 ff.j ttber den V erlust

de« Schatten s Gesagte darch den Hinweis anf 4. Hom
14,9. — Th. Stangl iliidert Lact, iiist. 11117,6
nivlti>liain in iiwdesluiiu ('buburdiuatiuu'j. — Ver-

/ticliiiis der beuieilten Schriften. — Sachregister. —
Berichtigungen.

Zweite Abteilung.
S. 641 tiSö. F. St ei 11, Beriilit über die 29. Ver-

sammlung des Vereins rlieiuiücber Üchulmäuner (^1892).

Acadeiny 1083— 1085.

S. 107. 1'. Le I'. Ucnouf weist .\bbildungeu

von Katzen in Ä|,7{)tcn aus der XII. Dynastie nach.

— 1U84. S. 130. £dw. 0. Boarne, Soneca and
die Entdeckang Amerilcas, bespricht die Stelle Nat
Quaost. I'rai t. 1 2, erklart zuiLli hst 'puucissiTn(*niiii

dieruui .-'initiuiii', das nur relativ m uebuieu sei, im
(iegensat/e /u den Hriginta auuus', und xeigt dann,

dafs Seneca nicht an den Weg nach Westen, sondern

au den nach Uslen dachte. — S. 185. F. C. Cony-
beare bat die uriiRiiiscIicn Obenelznogen von Ari-

stoteles' Kategorien und de Interpretatione, Pscndo-

Arist. de Mnndo und de virtntibus et yitiis und der

Isagogc dos i'orpliyrius, die si( l> in der Bibliotiiek

San Lazaro zu Venedig, /.u Jerusalem, TiHis und zu

Pavia (hier der iiltusle und beste Codex) befinden,

einer genauen Untcrauchung unterzogen und dabei

festgestellt: I. Die Übersetzungen sind so wßrtlich,

dafs man danach auf den geuaui'n ij;riu'iliisclu n Wort-

laut schliefscn kann. 2. Hie stammen veruiulücb aus

dem 5. Jhd. 3. Die Kommentare gehen ebenfalls

auf ein griediisriit s, jetzt verlorenes Ori(,'inal zurück.

4. Der Lbersetzer war vennutlich nichl, wie ge-

wübnlieli angenommen wird, David invictus, sondern

gehörte einer nicbt-cbrisllicheu übenetaersichnle an.

Die amenischen Texte sind in der 'Anecdota (hto-

niensia' zum Abdrucke gebracht. 1US5 S. 154.

11. stutzt die obenerwabule Auffassung der Stelle

Senecas darch Hinweis auf andere Stellen, wo Biianien

und Indien als die Grenzen der Welt bezeichnet and

natürlich an die Entfernnng von Spanien ostwärts kc-

I

dadit ist. — S. I.'tT t. A. II. Saycc, Brief aus

Ägypten; üesprecbung griecbiscbcr Ostrakaaus Karoak.

Kecensions-VerceiehBis philol. Schrillen.

igjrpiiscbe Urkunden aus den Köugl. Museen
zu Berlin I UI: DLZ. 9 S. f64. U. Wilcken teilt den

Plan der Publikation und einige Verbesserungen mit.

Anton, J. R. W., De origiuc iibcUi nini ipvxöf
xöapta xal tfvitNK inscripti qni valgo Timaeo Locro
trilMiitur: lipItW. 7 S. 201-2lt4. rnülHrsichllich und
iiliL'r die Mal'sen breit, aber ducli nicht ungeschickt.

Fr. üutemihL

Bellorino, £., Note suUe tradoBoni italiaiie

deir Ars amatoria e dei Remedia amoris d''OTidio

anteriori al rinascimcntu: ///i// U'. 7 S. 20(i-207, FOr
die Textkritik nicht von I^clang. Ii. EhtcaUl.

Bognth, W, M. Valerius Laevinns. Ein Beitrag

zur (Jeschirlite des zweiten ]Hinisclien Krieges:

ßpliW. 7 ö. 211. rhilülügischc Kleinarbeit. JJiri/ian

ücliilUr.

B or i n i
. 0 rundzUge des Systems der artikulierten

Phonetik: V
.

Am. Ml. Terf. bietet f&r die heutige

Sprachwi&scnscliatl nicht wesentlich neue Gesichts-

punkte-, viele Unrichtigkeiten laufen mit unter. /..

Hütterdn.

M. Tu 1 Iii üiceroni.s pro L. Murena oratio, ed.

Akumts KoriiUzer: Ap/iJi. 4 S. bi-bb. Wird hei

der .schullektiire heute schwerlich BerOcksiehtigDDg

tindcu. Ltwl üacfiUttann.

Oordns, E., Epigraromata (15fO), herausgegeben
von A'firl Kruiine. 2. Wimphelingius, .T., Styljdio,

herausgegeben von IIinjo IhUttin: JipUW.l S. 217-

219. lleferat von X.
Elter, A., De forma urbis Uomac I. U: DJ,Z. 9

S. S67. Gelehrsamkeit, Scharfsinn, Weite des Blickes.

R. Forntn:

Erdmann, M., Der Athenerstaat: j\^hJi. 4 S. 50.

Die Übersetiung neigt, dab E. seiner Aufgabe nicht

gewachsen ist. HoUaen ler.

Ausgewählt« Trajjödicn des Euripidcs. KrkUirt

von /;. linihu ! ^phJt. 4 8. 49 f. Empfohlen Ton

A. Steiul/erjfer,

Fourridre, Revue d'exdg^ mTtbologique : ßph IK
7 S. 2U7-2ÜH. Unwissenschaftlich. W. II. Jio^c/irr.

Free mau, E. A., Sicily Phoenician, Ureok and
llonian: ULX. 9 S. 273. Die Qbersichtliche Zusammen-
fassung eines grofseii StolTes ist treftlich gelungen, //oliu.

Harnack, Adolf, Bruchstücke des K\angeliums

und der Apokalypse des l'etrus: LC. G S. Itj9-171.

Eine sorgfältig revidierte, ei^änzte nnd vermehrte

Keuansgabe. G. Kr.
Harvard <tnilies III: Ra: Ü 98-100. Ein-

gelienil wird 6iuU/t, Catullus and tbo pbasulus, be-

>l>roclien von J'J. Thoiiuit.

ilauvette, Aroed^c, llapport snr nne niission

scientifiriuc cn Grece (scp. oct. 1891): AVc de* <l. ijr.

V (1892) S. 4 1)4. Vortrefflicher Führer über die

Sclilacbtfelder von Marathon, Salamis und PlatiU.

Em VorUnfer des umfengreidieH, von der frans.
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AkaiU niii^ !>rcisgekrilnt6ll Werkes 'H^rodote hifltOfiMI

des gaerres m^diqaes*. Tkeod. Beinaeh.

H«l1>ig, Fihrer darch die 8aminhiBg«ii klmiadier
Altcrtönicr in Rom: liuyrr. (Jt/mu. 1 8. 82*85.

Unentbehrliches HUst/rufr. U'. Wumlerir.

Herodot, Jahresbericht für 1888 1801 von ./.

Siüler in Iw. v. Miülert JabrosbericktMi 71 S. 129 ff.

HilUcher, Alfred, Hoarinom nttentroram Qnie-

coran uite Tiberii mortem in urbc Roma commorati<ruiii

bistoriB critica: LC. G S. 183. Ein sehr nützlicber

Beitrag zur griechischen Uttentirgeecbiclite. B.
Ho rat i Flacci, Q., opera par A. Carleller.

Eilition reelle par L. I'oMerat: üph W. 7 S. 204-206.

Diese Aasgabe ist in vielen Ponkteo ninngelhaft. J.

JJeamner.

Q. Hornti Ftncci opera rccogn. . .

Stainpiui: NphU. 4 S. .^1 f. Dio Ansfrabe ^viri! autli

in Deutschland Freunde finden. Kmil l{o»ni'rr,i.

Joscphi, Flavii o|>era ed. ß Siene vol. 111-lV.

Qibr. XI-XX), cditio muor und ediUo minor: liev.

dn it. ffr. V (1892) S. 4t>5 f. Bedentende kritische

Arbeit; jedoch ist drr Wert do- ralatiiius überschätzt.

Der Text der ed. min. ist gelegentlich lUckenbaft oder

nnTerBtindlich, iveil die «dnotatio eriticn weggeltwen
itt. Tlifo'l. Reinach.

Josciihi, I'lavii opi-ra oninia recogn. ^ A.

Naber vol. MII. (Antifiuil. I-XX): Ree. (fm tt. </r.

V (1893) S. 466. Mit Becbt ist oÜ dem Ambroeianas
nnd der Epftome der Tormg vor dam PilatinnB dn-
geräumt ; sunt beruht die Augtb« nnf daijenlgan TOU

Niese. Tlieod. Reinach.

Flavii Joscphi 0|>cra oronin, rccogn. Samuel
Aihiunn» Nabtr. Vol. III.: /. r (! 8. 18-i f. V.rf.

nimmt zur Ubcrliefcruiij,' eine freiere IStellung ein als

Niese.

Klee, Gottbold, Die alten Deatscbon wftbrend

der Uraeit nnd TMkerwnndernng: LC. 6 8. 17S.

Bio Auswahl ist woUerwogM, die Dnrstettnnf lehKcht,

aber frisch.

Lanciani, U., Pagan and eliristian Kunic: Athen.

3408 S. 224 f. Der reicbe Inhalt des gediegeucii

Buches wird skizziert.

Lopot, Juh., Heisjiiele zur EinUbung der latcin.

Sjntax aus Comolios h'epos: ZäU. 44, 1 S. 88 f.

TehleriMft. Jg. IVtmmer.
Mi edel, Julius, De anachronismo, qui est in P.

l'apiuii ätalii Thcbaide et Acbilicide: I^phR. 4 S. .'>2 f.

Dankamirarte Arbeit. A. El-iri.

Mommsen, A., Über die Zeit dor Olympieni
Bayer. Gi/mn. I 8. 89-40. Tnbiltsangabo. J. Amber.

Monieaux, Paul, I.a Grece avant Alexandre;:

Rev de» ä. ffr. V (1892) S. 467 f. Eiu »chönes

Gemälde, ausgefllhrt mit reichem Wisaen und grofsem

Geschick, aber für den I.<'<i rkrt i« von Sclifllern nnd

Gebildeten Uberhaupt zu sehr mit Kinzellieiten belastet.

J%tod. Reinach.

Mfllle r, A., Qnaeetiones Scrviauae: Areh. /. lut.

Im. VltlS 8.810. Die sogenannten ndditameiita

Duietts werden nach flir Senrins in Anspneb ge-

nommen.
Nordmeyer, Gustavus, Do Octaviac fabula:

7.C'. 6 S. 188 f. £ine recht klar geschriebene Ab-

handlung, n.

Pater, W., Piaton and Platonisin: S„tr. 1048

S. 311 f. Keine leichte, aber eine luliuende Lektüre.

Petitot, E., Ls stpoltaro dolm^nique: Rer. 6

S. 110 f. Eine anregende Studie Ober die Ibent-Li-

guriscben l'rbewohner Galliens und deren Ikrkunit.

S. Reinach.

FbUippson, A., Der Peloponnes: DLZ. 9 S. 377.

wird anerkannt von A. HtUtur,

Poppler, Fr . ense mit einem prftdikativcn Ad-

verbium bei Sallnst und Cäsar: ZßG. 44, 1 S. 89 f.

Fleifii nnd Bclesenheit des Yetf. Terdeoen alle Anns
kcnnnng. J<j. IVummer.

Porazil, E., Versuch einer Tcrgleicbenden gricch.-

dcutschen Phraseologie zu Ciisär& hell. gall. (Schlufs):

ZöG. 44, 1 S.90f. Jg. i^tmer bezweifelt den

Nutzen dor Arbeft.

Prcufs, Siegmund, Index Dcmosthenieus: Rfi\

J,'s tt. (fr. V i lh92) S. 471 f. S« vollständig als

möglich, ohne für die Syntax direkten Gewinn zu bringen.

Ein Produkt ansdaoernden, eotsaguogsToUea FleUses.

G. Donat.

Psichari, J., £tude de philolotcie neügrecquo:

üph W. 7 8. 312-317. Arbeiten von Schalem P.'s,

Vbvt weldie eingehend rstBrlort Guttav Meyer.

Richter, Ernst, Xcnophonstudien: Rer. dtt i't.

<jr. V (1892) S. 47.1 f. Enthält offenkundige Paradoxa

und zablreii Iii' gezwungene Vergleicbnngan; aber die

ganie These, dab die Memorabilien nns nicht das

trene Bild des Sokrates zeigen, sondern die Philosophie

Xenoplmns, beeinflufst von Piaton, viellcieht aneh

Isokrates und Antistbenes, ist durchaus plausibel.

Die WarheitsHebe nnd Bedentnng Xenophons sind bisher

in gleicher Weise überschätzt worden. Theod. Reinach.

Kömiselie Satiriker aufser Lucilius und Horaz,

Jahresbericht für 1886-1891 von Friedlänätr in

Jw. von Müller« Jabresberichten 73 S. 161 ff.

Schanz, M., Oeschlebte der rtaisdiBn littera»

tur I. II: Arch. f. lat. Le.r. VIII 8. 810 f. POr
Studierende vorzüglich geeignet.

Sjöstrand, N., De futuri infinitivi usu Latinorura

quaestiones doae: ZöG.XA, 1 S. 87. Eine nfitzlicbe

statistische Arbeit, deren Resultate der Sehnigrammatik

zu gute kommen wcrdi ii. ./. (iulliriij.

Sortais, G., Uios et Iliade: Rev. de l'iiutr. pubL
en Belgiqne 86, 1 8. 68-70. CHebt die Ergebnisse

der neueren Forschnneen für AiifäiiL'iT. //. Frattrotlr.

Strchl, W., Kurzgelafstes llandbueii der Gesehicbte.

1. ( »riuntalische und griechische Gesdiiclitc : lijAW.l
S. 211-313. Sachlich und besonnen. Uvlau

Ssanto, Das grieddsdin Bliiieirscfat: Bayer.

Gl/ IItu. 1 S. 41-44. Inhahsangnbo der trefflichen

Arbeit. J. .Melber.

Wagner, J., Realien des römischen Altertums

für den Sehnlgobraui b : Ihiia v G-fiiin. 1 8. 88-89.

Manches zu verbessern. Rotliiiaintcr.

Waldstein, Ch., Excavations of thc American

school of Athens at tlic Ueraiou of Argos 1892 No. I:

iy/^/iH''. 7 8. 308-210. Sehr interessanter Torllnfigsr

Bericht. Chr. HeJijn-.

Weifsenborn, .luliannes, Curnelns Nepos . .:

NphR. 4 S. [ybf. Allen Lehrern, die im Unterricht

mit ü. N. zu thun haben, angeiegentUchst empibhlen.

E Köhler.
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Wciswcilcr, J., Das latein. particip. fut. pass.:

A'tT. (/« l imtr. pull, tn Belffiquf 36, 1 S. 6S-f)8.

Eine frrainnmtischc Studie von meist endgaliigen Er-

gebnissen. A. I'armfiitier.

Weslphal, R., Allgemeine Metrik der indoger-

nianisehen und semitischen Völker: DLZ 9 S. 278.

Der Verf. sucht ein paar enge (bedanken, in die er

sirh vci"grabcn hat, eigensinnig und gewaltsam an

allen Stellen dnrchzuzwilngen, der Herausgeber ist

rcchl Rorglos verfahren. /<. M. Meijer.

Mttteiinn^.

Preartitcbe Akademie der WisKenichailen.
•_>. Marz.

Perniec, Über das Tribunal und Ulpians Ittlclier

l>e omniUus tribunnlilnis. — Vorgelegt: S. Iwauuif,
Ai'cliiicklonisi'hc Studien, I.

Acadtfmie des inscriptiooi et bellet-lettres.

10. uuil 17. Fcbniar.

10 Febr. I'crrot, Inschrift aus Siili Braliim,

ISOl cntdiickl: (^(aio) Fuloiiiio Fabio Maximo Oi»lato

c(larissinio) v(in») rinaestorio trib(uno) jilcbis praetlori)

leB(ato) prov(ineiac) IJaet(inio) piitnm(<)) incomp(arabili)

rcsp(nblira) G(unngitanonimt. Die Inschrift gehört

der KrgiiTiing des Sepliiiiius Severus an und ergiebl

die Lage des alten Guuugus. — Foucart, Über eine

Stelle der Piditcia, welche mit Inschriften zusammen-

gehalten das Jahr 329 als Abfassungszeit crgicbt. —
17. Febr. Züricher, Römische Inschriften aus Toulon.

— Vorgelegt: G. Paris, Lalt6ratiou romano du

C latin.

Eine Inschrift mit thrakiiohen Namen.

In der No. 10 der 'iStrff« macht Peter N. Papa-
georg Mitteilung von einem interessanten j. in Serres

befindlichen Relief mit thrakischen Namen. In der

Glitte thront der klrttje Pluton mit einem Nimhns um
das Iluupt; in der linkLMi hiiit er das Scepter, die Rechte

ruht auf dem neben ihm stehenden dreiköpfigen Ct*r-

berus. Links von Pluto thront Persephoue mit Seepter

und Siiii'gel. Neben dem Gcrbcrus steht Hermes mit

Caduieits, PtitaMis ntul Flügeln, hinter ihm ein bArtiger

Mann. Auf der oben vorspringenden Kante befindet

sich, eingeschlossen von ilem Zeichen *, die Inschrift

KvQtM f/).oi<rti)ri ; zwischen den * und der Inschrift

sielit iii.in links eine weibliche liUste mit Stralilenkronc

(UcknteV), rechts die eines Kindes. Der untere Rand

zeigt folgende Inschrift: ^iQlr^hoi) Mfoitxirt^oi; xt

AvoitiUn) rtjniifvqii ^tXtitt't-oi yvyr, Moi'xmvov lovc

!}forc iit'ti}fixnt'. L>cr Name ^ffCuxHih}^ ei"scheint

hier zum ersten Male; r^nttlTivQii findet sich auch

anf einer Insciirift aus Ileraklea und einer pontiscbon

Mtinze, 'Ei,ift'fOi erinnert an das lat. Ksbenns.

Vori>n<w. lt<H.iaktiiiir: l>r. Kr. Har>.ler, llcrliu S 4'^, LuiMonfor tSl,

ANZEIGEN.
R. Gaertncrs Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW

j

Neu erschienen: f

Die Solouisclif V^erftissimg 5

in

Aristotolfs

V c r fa s u II gsgCS e h i (• 1 1 1 0 Athens
Voll S

l>r. Hruno Heil. ^

l»i Mi.-vii. S". (! .Mark. «fi

Im Verl.ii^ voii 0«or8: Beimo' in

Berlin iht :<Mel>t!u fr<rhit.'it(>u uiul darcb
AÜf Hiu']iliaiiilhnii.'t-n zu liezieheu:

Philonis
iiuM'liainoac svMt;i.xis

lihri qnurtus et >|uiutus

ri-11'ti-.iiit,

Uicharduii Schoene.
Pei* M.A-.

R eaermer* Verlag, H. Heffeidcr, BerilnSW.

Andresen, G. .
!)>' •vrlitiliuo M<Mljceit

.\niuiltum Taciti. 1^
Busse, A., Du- neiiptatonischcn Au<legi'r

diT Isagijirij ries Porjihyriu.f. 1

Fichte. E, •Tlnjr iiuljtische Karikatursii.

Kill ll''it.ri«ir zur Ästhetik. I -*(

P()(*sie

TluM>l()«4ia

IMiilosophia

Justitia

i'icf üUfnlic 3trttucitfn

nacli Den

i»t 'jHilifiiit

'Uti-ifi von ^Ifcnbcinmaiic

Hill Zodcl

Wific IKt.

I ^xfiic ift finjcln 1« Ijalxa-)

itrcisporicidMiÜK' mit 'Jlbbiltiimi^cii i^rütis.

Gebrüder Micheli,
Kf.t Unter bcii Vinnen THi-, i<<tc »er ^Vrnrii 'IllUltKlmftraNC (connwoitc)

l{. <i.i.nurrj. V-rl.iL'. II. IImM.IiI.t. I'.rliu SU', hrii' k M)ii lii iiiili.inl Siiiiion, Jierlin S\V.
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A. Holder, Allo«lliacb«r Siirachscbat«. LtoUmng
OLXMvdL ano

V. Benam, ueaehtphte der rüinwchfii LittiTnlnr II
(Fr. HnHorl HM

A^'ptiHrbe T rkiiti<l>'ii iiuü dm KoiiiKli4'ht'U Mun4-4mi xii

iWrliii. (irii<chisclie I rkutiUeu. l.—lk. Heft VC. Wi-h-
iH>lv) Srhlnfi «m

A. FnhlnKsr^i 9* fitaceol« tniclao OnMOoram (C Bni-
kwrliol H'J

Domostbcne«, Aiugew&Ut<> Stanteredvn. F. d. 8ohiil-
jtabraacb arkL von Dr. K. Böaiger {£. RosenlwrK) . 406

f. Bjrw«t«r, Oontrilnitioiia to the tMitaal critioinB ot
iUHoiWi KieonMhMa Bthk« (M. WiilUi«) ....«»

Aii 'lli'iiii l't rciii'i iinni> ox^tunt oil .?. I, Iii itn-rg.
V..1. 11 S, liautli.i-i

Auuüvn Arcbüotugiscli - opienivb. UitU'ilnngvn buk Ü«tci>
iwob. XV & - a*in»dMiiaammii«tüM». Ni».1Uk Oic
tobt- UmmbW. (1). - Zcitockrift ArdM aymiuuial.

I.

4C0

410

41«

XiUtäuHinu : O. S> h II I t h <' r«
,

lli'iii<'rkiiiitti>ii zu il<-n Inorip-
lion. Jiiri^lii|iii ^ ^.rri-i .[tit-s. n.*i iiiil i' ul'' I, — Aflfli*

tUmin <1«!« uuM.'ri|>tiuuii vi liutli-n-lpttrv». !<. Mnn .... 410

. . . . «K

Die Hanvn Varftwicr ton PngruiMin, Dinwtatioiwn and wiiatigai Gel«gwh»it«diiiflkea irafden gfiMm,
RezensionMsemplu« an R. Oaertners Verlaj^bnobhandlung, Berlin SW., SchOnebergeratr.26, einsenden zu wollen.

Rezeisionen und Aneeigen.

Alfred Holder^ Alt - i'eltis( her Spriu-li^clüitz.

Zweite oad dritte Lief«Tniig (Atoputus— ( anmtius).

Luinig, Teobner 1892. Sp. 257—512 und
518—768. gr. Lex. 8^ je 8

In Mnem der «weiten lAeferung beig«gebenen

Begleitworte erklirt der Verfiisscr, daf» er dem
in der erntoii Lieferang befolgten (irund-satze, die

Grenzen möglichst weit 2U stecken, treu geblieben

und demgmnSrB nieht nur den genoherten rein

keltischen, sondcni Jinch den znr Zeit noch frug-

liehou Sprachstoff bonioksichtii^t hnhe. Die-er

Grundsatz verdient sicherlich liilligung, uud dem
PhOologen kran «a oor lieb sein, wenn er hier

anch manches findet, was 'vielleicht baskisch' ist,

wie Bifferriones, oder 'fast sicher iberisch', wie

CaUtgurrü, oder vielleicht germauisch, wie ln»on.

Nieht bloft der Romanist, eondem aneh der Uaaai-

8che Philologe, der Ilistorikt^r, der Geograph, der

Germauist finden in dem Werke vieles, wns sie in-

teressiert, in einer Vollständigkeit beisammen, wie

sonst nürgeads. £Sne klebe Änswahl ans den

vorliegenden beiden Lieferungen tuHge dies ver-

anschaulichen. Wir hudeu hier sämtliche Stelleu,

in denen bei griechischeu oder rSmischen Schrift-

stellern, anf Inschriften nnd MBnxen, in Urkunden,

Glossarien, Itinersirien bis zur Merowingerzcit vor-

kommen hardit ba$ium, bruca(<e)^ edUUlm^ eaetra,

cmnbiarf, caminug (chemiu), camitia, cant^rim und

Derivata. — Athma, AupuMtodununtf Bedriawmf
Jfilliilis, Biwjinui. /hiiDia, Uonouia^ Borbttottutyta^

Bi üjautiittii, liiii iliiiiilii,
(

'(tliiijiiri i*. Ctimulodiiiium, —
Uaeduii, Jielyae, ßoii\ Jiirutti, IJriifante«, ßritatt-

iii(a)^ CaUdotutf Cantabri, Cantbun, — Bimdieea,

Bretitiuii, Calgäau, ('araculla n. s. w. Varianten

der wichtigeren Ha»dsehrift«u siud, wie es scheint,

sorgfältiger als in der ersten Lieferung augegebeu.

Bei der IVQfiing einer Ansahl Artikel sind mir

nur auf den ersten Dogen der zweiten liiefernng,

die wahrscheinlich si-hou gedruckt waren, als die

ersten lieccusioueu erschienen, ähnliche l'ugeuuuig-

keiten, wie in der ersten Liefemng anfjgefiülen.

8o steht Sp. •J.'t'J. 17 unter ,l^v;'-r: rö \i:nni)'ot'

ö(H)c, ),l^irijp exoy ^l^utaat' tt^ töf \it^fov noiaftiv

nach Meiuekes Text Die Hss. des Strabo (IV 6, 9,

p. 307 Casanb.) haben Yetj^ov statt Ut^vw.
',] Zeilen weiter selireibt ^billeke: u).).oc notUfivz

fi^ luy 'tfStQoy Qfl, xaJMifuyog 'JöitQcti. Hier

haben die Uss. Wifffifo; statt *i<täqai. Dies

mufste angegeben werden. Sp. 291, 45 schreibt

Holder: Aidnri (aithirri Ashb.). Aber nicht blofs

der cod. Ashb. hat bei Cäsar B. G. III 17, 3

autiirei, sondern die ganie HflB.-Klasae a. In der

Schreibnug keltischer Namen fällt uns iu dem
Alt-celtischeu Sprachschatz eiiu' 'jm!'^!'

Buntscheckigkeit auf, oft innerhalb weniger
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Zeilen. Atheets neben Atesn, Coriosotiies neben

Coriosülites, Aoilui lu-ht-n llaedoi, AikiQytot

Ai).lonxot .liijiQxoi auf dem Huum vnii 4

aU Nume für die Auierci bei Ptoieniäu». Ge-

wölmlkh tit diee beabnchtigfc, nnd ioli will es

nicht tadeln: mnu erfahrt so auf dem kürzesten

Woge, welche licsart die btstcu Hss. (oft der

Arcliety|)us der bekaaoteu Hss.) bieten. Ja, es

wire sogar em Fehler, wollte der Verf. SbeniU

die gleiche Orthographie Iicrstellt n, <1a manche

Schriftsteller ein und dasselbe kellii-clu' Wort in

dieser, audere iu jeuer Form gebrauchen, üei

demselben SchriAsteller könnte man fireilioh gleiche

Schreibung desselben Wortes erwarten, und dals

Ptolemüus die Auierci an 3 voisfhi« rioncn Stellen

mit 3 verschiedeneu Nanieu geuuuut haln*. glaubt

natQilieh anch Holder nicht. Trotidem gebe ich,

wie gesagt, zu, dufs das von ihm eir:_re-r!ilagene

Verfahren eine gewisse Berechtigun«^ Lai, VWer

nicht zu rechtfertigen ist es, dals er öiier auch

da, wo er nicht die Lesart der Hss. anzogeben hat,

unlialtViare Formen bietet. So sclireiljt er z. B.

291, 4U Coriosolitas. dagegen 2U2, 38 Curiosolitae.

Dafs der iu Kede stehende aremorische Stamm
CortoM>lite> hieft and nicht Cariosol., wie er in

unseren C;isar- Ausgaben genannt wird, dürfte nach

dem, was ich in den JaiireHbericliten des philolog.

Yereins an Berlin 12 (1886) S. 277 f. ausgeführt

habe, nicht mehr zweifelhaft aeio. — 968, 53 lag

kein Hrnnd vor, 'Veromanduis' zu sebreil)en, da

nach den Aasfnhrungeu von U. d'Arbois de Ju-

batnTille (Lee noms gaulois ehea C^sur I, p. 134 if.)

Viroinniuhii die richtige Form ist und diese sich

in der Uss.-Kl. ß au der betreffenden Stelle bei

Cäsar (H 16, 2) findet. Später, z. B. 374, 23.

hat anch Holder richtig ViromauJH!.

Doch die gerügton .Mängel tin len sich, wie

schon bemerkt, in den ersten Bogen der 2. Lie-

fcraog, bei denen der Verf. walirscheinlich die in

Bespredinngen seines Werkes geSxifserleo Wönsehe
nicht mehr berileksii htlgen konnte. Weiterbin

seheinen Vorsrbliige der l{eoensenten wenigstens

zum Teil Beachtung gefunden zu haben. So

scheinen die besten kritisehen Aasgaben mehr als

früher benatat zu sein, die (iuantität ist regel-

inäfsiger angegeben, Zonl's nnd ancli (iliick sind

mehr berücksichtigt, der 11 ss.-K lasse ^bei Ciisarj

wird grSfWrer Wert beigelegt u. dgl. Aber nicht

berfieksiebtigl; ist der von inehreren Üeoensen'.en

ausgesprochene unl)edingt l)eiee!itigte \\'unseli

nach genauen Cituten. Wie iu der ersteu Lie-

fbmng schreibt Holder anch in der zweiten und
dritten sehr oft: nach d'Arbois de Jobainville,

naoh Eruanit, nach Thnmeysen, Siegfried, Win-
disch, Hehn, Möllenhoff, Pauli, Tonia.schek, Stokes,

Hhys u. s. Av. Sp|b>t der Forscher, der die be-

treöendeu Werke kennt, wird oft lauge suchen

mflaeen, ehe er die Stelle wiederfinde^ auf die

Holder hindeutet, oft wird er auch vergeblieh

sncheu. l ud dals. ein Keltologe allein, was z. B.

Hehn, Mülleuhoff, Pauli geschrieben haben, kenneu

soll, darf man wohl kanm erwarten. Der klassi-

sche Philologe, der Ilistorikerf der Mvrhologe

kann unmöglich auch noeli die ganze Litteratur

über die keltischen Sprachen kenneu, und doch

ist es anch f8r diese oft recht erwBuscbt, «ch
über irgend eine Frage, die das Keltisch« betriflt| in

orientieren. Ich wurde z. B. gern wissen, was

U. d'Arboia anfuhrt, um die Länge der vorletzten

Silbe in Atrebates za beweisen. Schon lingst

habe ich vennntet, dafs trotz Sidonius Apollinaris

(Atrebatum) das a lang sei nach Analogie von

Sotiates, Vocates, Tarusates, Llusatcs, Sibu^ates,

Cocoeates. Ist dies wirklieh der Fall, dann darfte

der gen. plnr. bei Ciisnr in ,tf richtig Oberliefert sein

Atrebatium, wie jetzt anch Holder sclireibt. Wie
sdl man aber die Stelle finden, au der d'Arbois

Ober Atoebates spricht? Anf welche Weise Ranm
gewruinei, worden konnte fiir .Angabe der Werke,
in deueu Genaueres über keltische Worte zu

finden ist, habe ich schon bei Besprechuug der

ei-Hten Lieferung angegeben. Auf jeden Fall

würde eine Berüek.siclitignng dieses Wunsches das

Werk für jeden Benutzer oocb wertvoller machen.

Berlin-Zehlendorf. H. Miraiel.

Martin Schau, Oeschichtc der rOmiscben Litte-
ratnr bb znni Ocsetxgebnniftswerk des Kaisers

Justinian. II. l»ie Zeit vom Kn'Ie iler It. piiMil,: Iiis

auf lla-lrian. (Hauiiliuch der kJa&s. Altertuinswiss.

von J. von Maller, 17. Ilalbband.) Manchen, C.

11. Heek. 1802. .\VI, 476 S. Ix!X. 8. 8 JC

Der zweite Baud des vorliegenden AVerkes,

der auf 47G Seiten die Darstellung der römischen

Litteratur too 30 v.—117 n. Chr. enthält, gliedert

sieh in zwei grofsore Abseluiitte. deren erster das

Zeitalter des Augustus, der zweite die Zeit von

14 n. —117 n. Chr. nmfafst. Im übrigen folgt die

Auordnnng denselben Prinzipien, wie im ersten

Bande,

Was ich Wochenschr. löltl No. lü, S. 260 ff-

Ober Anlage und AniAhruug des Werkes bemerkt

habe, trifft auch für diesen zweiten Teil zn, ich

irre aber \vn'|i
i 'rht, wenn ich die an jener Stelle

gerühnitcu \ orzüge hier iu noch höherem Mafse

zn finden glaube, als dort. Wer zieh als Lernen-

der mit der rSmischen Litteratur zn beschlfi)gM>
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hat, findet in diesom Werke in ilei- That einen

ebenso znvcrlilsHigen wie peschmackvolU'n \un\ aii-

rogeudeu Führer, er wird uicLt uur mit Lei)eu

und ParsOiiliebkeit der Autoren, mit Inhalt and

Chwrakter ihrer Werke, ihrer Stellung zn ihrer

nud der fol^^ndeu Zeit in untn-eichender Weise

bekannt gemacht, soudern er erfuhrt auch von

ftUen wichtigeren Prohlemen, die mit dem Gegen-

staudo verknüpft sind; wie Schanz es versteht, in

übersichtlicher Weise das Wesentliche hervor/.u-

hebeu, die verscbicdenen Ansichten klar hinsa-

stellen nnd mit immer selbstindigem Urteile nnd
in stets raafsvoller Form eine Kiitsclipidiini; zu

treffen, wo eine solche möglich ist, gerade dua

kt dn Haaptranng des Bneheii nnd er hat lehr

wohl daran gethan, sich nicht durch Qbertriebene

Rücksichtniilniio luit" den F?!inin ulibalten zu lassen,

diese Dinge mit einer gewis-icn Hchoglichkeit zu

behandeln, die aHein geeignet ist. för den Afters

trockenen Stoff lat^-ns^e einzuflölsen. Dals da-

durch und durch die tlaiikftiswerte AiistTilirlirhki'it

der lubaltaaugabeu der Umfang dieses Uaudes ein

TeihSItnismaAig starker geworden ist, wird sicher

kein Ijeser des Hnches beklagen. Aach in der

Form liat das Werk entschieden gewonnen: die

kleineu Bedenken, die ieh a. a. 0. in dieser liin-

stohi SaAem ni mfissen glaubte, finden anf diesen

Band fast keine Anwendung mehr; nnr eines

möchte ich hcnorhcbon: in «Icn Inhaltsangaben

wirkt der häutige Wechsiel von l'rü^jeuH nnd i'rü-

teritora stSrend, nnd m wSre sn wünschen, dafs

durchgehend! das entere zur Anwendung gebracht

würde.

Die Charakteristik der litternhschen Fer»üu-

lichkeiten ist im allgemeinen recht ansprechend

und zutreffend; als besonders gelungen seien die

des Livius, Fetronius. Martial und l^niiitilian her-

voigehobeu. Mitnutcr geht der Herr Verf. etwits

sn scharf ins Gericht nnd hebt neben den un-

zweifelhaften Schwächen die daneben vorhandenen

guten Seiten zu wenig hervor. So könnte doch

wohl die Schönheit der Sprache Vergils, die

Dante im Pnrg. TD so horlieh preist, nnd die

auch bei Itibbeck, Oesch. d. r. 1>. II treffend

bebandelt ist, mehr hervorgehoben werdeu. Auch

Lncas bietet in seinem Werke trota allen Wnstes

dodi immeriiin eine nicht gninz geringe Zahl tou

schönen, erhabenen Stellen, die bei seiner neiir-

teilnng mit in die Wage fallen müsaeu. \Veun

dem Eiteren Plinins 8. 456 com Yorwnrfe gemacht

wird, ^dafs uns die sonderbarsten Fabeln, deren

Nichtigkeit auf der Haud liegt, dargel><)ti'n wonlcu'.

SO möchte ich darau eriuueru, duls ein Manu wie

898

Jacob firinim darin gerade einen Hanptvorzug der

plininnischcn Arbeit sah: 'Plinins hat über seine

Naturgeschichte dadurch einen eigenen Uci/. ge-

breitet, dafs er auch die aberglSubischen Mei-

nungen des Volks von Tierc-n nnd Pflanzen um-

ständlich anznfiihren nicht verschmäht. Wie

stecheu seiue Jvhrfurcht vor dem Altertum, seine

sprachgewandte Darstellung ab tou dem trookeuen

Ernst unserer lietitigen Naturforscher, die keinen

Blick auf den Brauch der Heimat verwenden nnd

alle Kraft und Zier des deutscheu Ausdrucks t&r

geringfügig aditen' (MjthoL* II 1143).

Zn einem so gründlich durclidacliten Werke

Verbesserungen und Ergänzungen liefern zu wollen,

hat immer etwas Bedenkliches, znmal der Yerf.

ja selbst die Litteratur nur in einer Auswahl

bieten wollte und das Fehlen der nenesten Kv-

scheittungeu mit der langen Drucklegung dci

Bandes entschuldigt. Darum nur einiges derart

S. XIV fehlt bei 65 die Angabe über den Tod

des Lncan. — S. 13: znr Beurteilung i\vs .Mouu-

meutum Aucjranum s. CantareUi im Bull, della

comm. arch. com. di Roma XYII 1 Jan. (1889).

— S. 19, Z. 7 fehlt die Hauptnche, pericnlosae.

— S. I H verstehe ich die Worte 'vielleicht naeh

der Übersetzung des Valerius Fhiccus' nicht: soll

es nicht Vano Atacinos heifsen? — 8. 207. Ober
Haterius vgl. die Monographie rou Cima, Saggi

di studi latini i Florenz. Wochenschr. f. kl.

Philol. 1^»'J N'o. 40, S. Km. — ö. 247 ist die

Stelle des Manilins I 384 nicht richtig erklürt:

der Dichter sagt, die sfidliehen Gestirne stBnden

den nördlichen im übrigen nicht nach, nnr in

einer Beziehung, weil sie kein sidus nntor sich

hätten, wie das sidus Angnstnm, wetohee danach,

wie auch die Worte *nostro quod contigit orbt

zeigen, zu den nördlichen Gestirnen gehört. —
S. 281). Dufs Lucan IX U62 auf Nero gehe, scheint

mir mehr als sweifelhaft; ieh vermag die Stelle

nicht anders aulzufassen als Teuffei - S<-hwabc

§ 7 und Ribbeck tiescb. d. r. Dicht III 123.

— S. Da Ton dem Verhältnis Dantes zu

Statius gesprochen wird, m konnte wohl auch

angeführt werden, dafs die Situation des Ugolino

im Inf. XXXII 124 eine bewuiste Nachbildung

der greulichen Scene am Sehlnsse Ton Thcbais

\'III ist; Dante fährt ja seihet die Namen des

'['vileu-' nnd Melanippus an. — S. .I.'i? f. Uber

>iauieu und amtliche Laufbahn des Tacitus giebt

die Inschrift ans Mylasa, Boll, de eorr. hell. 1890

S. C)OS, genaueren Anl-rliliil-i. — Wer sich fflr

das kuriose ^V,llrl•ll dc-^ I •ruekfehlerteufeis interes-

siert, findet ein amüsiiutes Beispiel 8. 2'.i6, worüber

1-2. April. WU('HKN8(^HIUI>"r FÜR KLABSmOUE PH1U)1X)UIB. 1800. No. Ifi.

Digitized by Google



899

(k-r Verf. seihst 8. 244 Aufscliliils orteiU. Tm

gauzeu iHt der Druck korrekt; die weuij^eu Felder

erledigen eich meist Ton lelbei ünbeqaem ist nur

S. 96 § 202 'leistereu' för 'erstoren, S. 113 nntcn

Arn 2. fl, 70 statt 2. (170 iirul 8. 281 <,'.'creii Hude

^urpe 187Ü statt wie übrigeuä S. 2b3 richtig

steht

Berlin. Frmni Härder.

Agyptiiche Urkunden aus deu Küuiglicheu Museen
so Beriin . . . grierhiscbe Urkonden. 1.—S. Heft.

(S<-hlufs I

No. 33. Ein Vater orteilt brieflich dt-ni Sohue

allerlei Lehreu uud Auftrüge (lI/UI. Jiihrb ?.)

No. 34. lY. Jebrh. n. Chr.? Aas dem Fnnde von

IlormopnlisV Ausrralien- und Einoiihmfii Verrech-

nung; er»tere auch in uatura in Wein. Die Miiu/.-

wirren hatten eben solche Verhältnisse znr Folge

gdiabt, dals man gmn Natoiafieo als Zahlung

nahm, um so nudir als man sie auch steuern

rnnfsta. Col. IV 22 /toaxov xQMtg. No. .35. Ans

Soknop. NesoB a. 2*23. Anzeige wej^en 'H^tnng

einer Kuh. No. 3fi. Klage an.s Soknop. Nesos aus

snec. II III bei Messins Audax über oiiif Gcwalt-

that. Z. 12 xt&wm? No. 37. a. 51 n. Chr.

Kaner Brief von ebendort betreffend eine Lie-

fernng vou Stöcken. No. 38. Ein Sohn an l'

Vater, villi interoHsanter Noti/en. No. 35). Au-

trag auf üodeuniiete a. iJStJ. Z. 6/7 fJTio^«; Saat-

Campagnen Z. 14-15 O^ijffaViMV? lOV lafin'ory^ vgl.

Iditt ans d. Papyr. Rainer III 33. No. 40. Inveutar

mit Prei^iantralie TT III. .Tahrh. No. 41. a. r.l'.> aus

8okuop. Nesos ältulich wie No. 25. No. 42. Liste

von StenertrSgem von ebendort. No. 44. Quittong

ans 102 n. Ohr. (Soknop. Nesos^. N<i. I.'i. Klage

wegen einer Schlägerei a. 203 ^Sokiinp. Ne--os*.

Z. 21 ^oidioi'V No. 46. Anzeige des Diebstahls

von 4 achOnen (2 weifsen, 2 sehwaraen) Eseln

n. 193. No. 47. Zinsqnittuug Z. 2 1. cKvftofivittw,

'/.. n(aQtt) {xfQuiiK S. Xo, |S. IJrief (sace.

II; III). No. 49. (Quittungen über Sleuereiiigäuge

aas 179 n. Chr. No. 50 betrifft den Verkauf eines

Olgarteus in Karanis a. 115. Z. 0 XCVI'"^'"^/""V?

No. .'>!. .Vus Sokuop. Nesos a. 143. Anmeldung

des Standes der Kamele; ebenso Nu. 52 aus

a. 145. No. 53. Jnlia (Ginita Javlui) Crispina

fatiert ihren IIaii>liejiitz a. 13.! Dionysias. No. .'»l.

Fand von El-Fuijütu; a. 1(>I ähnliche Fatieruug

des Ammonios aus Karnnis. No. 55. Die muster-

hafte Ordnung in Ägypten beweisen aa& neue

dieae Kopien zweier auf das-ii-llif HausweM-n in

Arsinoe, ApoUonioB-Uabichtsstraf&e, bezüglichen

Professionen «os den Volkszahlungeo von a. 161

uu<l 17.'). No. — CtO sind ebenfalls .Vkten ans

deu Volks^ählungeu vou 161, 175, 188 n. Chr.

No. 61. Eine Meldung der Sitologoi; sie beginnt,

wie ihre Analoga, mit dem Datum (200 n. Chr.).

Dann folgt ria^a rwr dttfa fTttoXoyon' i7c dtJfa

xw/i^' fitfuiqi^iuita Datum, Name des Sieuer-

trägers, Anzahl der Artaben; ähnlieh ist No. 64

und No. 67, wo in Z. 7 anffallig ist Ifffrw (a. WA
Z. It konjiciere ich fr^fi .... 7r«r.-. No. (18. Q"''-

tuug über die Ziuseu vou 12 Mouateu; diese geheu

vom 1. Pharmnthi bis 30. Hmmenoth; wie ist

aber eben dieses, 30. Phanienotli. ansgedrücktV

<lonn (ifxQ^ lirfföc fünfiffo)'/ bedeutet ja, nach

dem eben vorausgegaugeuen ünö ft^yog d^uQiiat^t

ta sohliefsen, den 1. Phamenoth; es ist also ent-

weiler ii^XQi ft>itfjnui!} zu erwarten, oder

fitXm fttj^'oi flhxfit^nöi/ xal iti tov tov n^vöc, d. h.

bis inklusive Monat Phamenoth. Z. 22 erwarte

ieh den Zinsfnfs also etwa so timtp ff$ fuwi;

vjioXüit' TOTitu'd^ xnju lit^i'd fxacitor odi-r :ilinlieli.

No. tit). Ein iu Schulden verwickelter Kavallerist

leiht weitere 140 Drachmen. Z. 19 erwau'tet man

bei der proknratorischen Untersehrift des Sempro-

nins Sal)inus (cnr^.'h!;\ ferner verbinde: ttttoi

YÜttifQt'ioi 10 övoitu in Hinblick auf Z. 22 ff.;

WM mneht aber dort eiUviov? von Ol ist nirgends

;
I T{e<le; >teiit etwa (laßov? No. 70 ein Uauk-

eln-ck vom .1. i;>l (ans Soknop. Nesos). Die Kon-

struktion i-t etwa folgeude: u;i6 tt,f JJtoXffiaido.;

.... Tßf< JtomKitddoi mit Datum. -/»//*^-

t{>ov; etc. HU (darin stockt das Hauptverb etwa

tiini. i\,ytTr\ oder älinlii'h i h' ii;;fAtfr
. . . xtti

unodtitfsn ... IM niti ^tfVi loi iaioi'ioi txxut-

dmehw hwf 'Ad^voS «afa»^ top WQtov <?n«-

TitQifttbif; also eiu Jahr Usus. No. 71. Urkunde

über i'ini-n Pai /.ellenv>>rkauf vom .1. 1S!>. Zu Z, 2

eriuuere icii, 4iars es auch einen femiu. Eigennamen

Thioyyu'a gicbt; Z. 9 uoswe Konskriptionsnummer

ersetzt iu .Ägypten zu jener Zeit die Angabe der

Nachbarn; aUo 1 or[y\noi'i-c votor fotfiitro; rxi«

Zeile 2U. Oemeiut ist: lo ;£i(>o;'(><ejfüi' (sie) loifo

MTriv «ffoy idim^iemoy (sie) TO» AmJm mn^rfa-

noyto^ (sie) «ai xvQiof (fSiM'utqy r^fioaiov (sie)

xi,auxt)(trtf>ntiuror. Die.ses Chirograph ist mein

eigeuhändiges etc. Nu. 72. Klage aus Karauis

9ber BeseÜdigung eines GeraSseaeken. No. 73.

Klaudios I'hiloxenos, Neokore des grofsen Sarapis,

enierit. Kommaudunt der Damaskeuischeu Schwa-

dron, Beisitzer der Tafel im Museum, l'riester

und Oberriebtiv giebt einen Besdieid in strittiger

Angelcj^enlicit u'' :i i:r> n. ('hr. Z. 1 1 1. fett' ovf

I« Hl toi dtdi^Ä,iuiitya dX^iti^ ^ xai fi^dit'

tji;iodi;i,. No. 74. Ein kainerl. Erlafs von 167.
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N». 7(!. Kill Akt ;ui<i der <_;riin(lrej^'str:\tiir von

Arsiuoc, Sukuopaiu Nesoä. Z. 7 i. v'toii 2ioroi;r»(o;

«fCOfioiUlj'avAfg. No. 77. Urkunde über B^leidinng

einer Sebald ms Mark Annb ZdL Z. 13 1. xnm
(ttjdfva Toonov, '21 oidtt' arroi fyxnhir. \o. 7H.

LbertragQug eiued buukguthubens v. J. 14Ü auü

Soknop. Nesoe. Z. 6 di« tf; fifr^oiUi
^[tficavtov Tgemf^^ifS, Z. 8 du^^ßahf» (? dta/^oy:«;»')

fiy; Hquxhtdov i^n^^ nfOi ir^ nyofHt yffOfinriv

yfQftaytxna tnteauudfMutij tni ftttjuttu twv

wtafxaynu^ drm idf^) iroroiitiaNiv «^ii^i'

ttoaa^y, xoifuv xat adiaiQuoiv rtay t^m^mv, Mu

»X^dov xatotxntov a^i<ii<ay tQifaf ij oacu tuv ua»

uat$ tlumvos ete. Z. 2ii «ot* mm «ntJtswtoiMtt tm
tW (navf(fQffifAfa oder Alinl.). \o. 7!). Todes-

aoxeige a. 17G. No. 80. Kontrakt aus Soknop.

Nesos ans der Zeit de« Kaisen Murcuä. Z. 2 ftttu

MVfUM tov MT* mvtiff pto», Z. 14 <ä$ ot iptola-

fovvitc i* avuifiiivov in^yiftw/ay, Z. 1!) gcmciut

ist {iQfidioK yQitrfoi'aij;; sollte ayQaifOvatjs im l'a-

pyniH stclieu, ao ist a proalbetiscb aus dem Kou-

Nnanteuhaofen entwickelt

fttvos — fmaaäiift oc ; mnn Mielit. aiu-li dor Sprach-

forscher findet liier Beaclitouswcites. Z. '2'2 im

(«f«) vnaQxoy ftm iQttoy fttgog, Z. '2'.i f/uiffor er-

scheint im fvlglren Dialekt b&afig Ar fi»$a»,

Z. 25 ß^u ßQttdv, (ignSüi);) ya{j(fot r7>;i (
- Jg«-

yov99() entspricht Z. 1*J. Am Ende steht die

notarielle Uoteracbrift, in der etwa zn snoben ist

t^do9^ (hier ein Synonymuni) dt fni^tiffiift»») ayo-

Q(fct'oint(c) riy." (hii'ff Zu \o. Sl wird ganz richtig

die fehlerhafte Rechnerei in Ägypten konstatiert.

So verdient denn die Pablikation Tollee Interesse. Es

ist der Eutwickhiugsgaug nicht iiiflir aufzuhalten,

diifs neben der l'hiloloi^ie iiiul Ejügniphik eine

eigene Discipiin, die Papyrogruphie erwächst, in

dentsdier Zange? 13 resp. 10 Jabre Arbeit

Sfltieben dafür; uln r wollt Ihr Orofses je er-

reichen, si'tzct ciK^r I.cIm'ii dran: keiner prlu* . . .

morgens zur Kanzlei mit Akten, abends unf den

UeKkon*. Die eben gedachten Umstände m beesem

onire ein Erfordernis, bOhen nud drüben, es wSre

denn ein Interesse daran gelegen, die Papyrogrn-

phie bei uns in l nniUndigkeit zu erhalten und

wibrend die Kpigrapbie jeden Bachstaben ver-

bucht, sei sie Beate und Tummelplatz Air Dilet'

tauten, die da einen Huchstabeii, dort ein W urt

oder einen .tcliünen leichten Pap^'rus haschen; wan

mSohte man sn einer Sbnlicben B^ipifFsrerwirrnug

ragen, wenn ein Profe^sions-SIavist die rSmische

Epigraphik von Cilli und Laibacli beHorgte, ein

Homauschrifttiteller eine Ausgabe der Erutiker,
j

ein Keiier«'<'lirinuini Äsrliylos l^ol1lethcn^V Aber

freilich, es giebt noch ägyptische Finsternis.

Wien. GL Wenely.

Alexander Fahlnberg, De Ilerculc tragiio G rac-

curum. Lipsiae, apud Uustavum Kock. Iö92.

51 S. 8». 1 A
Nach Wilaniowitz (Euripidei Herakles I .333)

hab' n die Tilteren Tragiker es verseliniäht, He-

rakles anders als iu einer Episude auf die Bühne

zn bringen; mit den Worten *flero et raro omnino
Hercules in tragoediam Graei-aui indootOB eet'

beginnt auch die vorliegende l iiterMueliung, ver-

mutlich eine luauguralüi^crtation, über Heraklee

in der grieebiMben TragOdie. Begr9ndet wird

dieser Umstand mit der do|ipelten Natur des He-

rakles: der Zenssohu. der Heros, welcher Ülier-

menschlichoä vollbracht, ist kein Oegeustand iür

dos tn^sobe Patbos. Wobl aber iet er ala aterb-

lieber Sobn des Amphitrynn und der Alkmene,

dessen gewaltigen Körperkräften auch die Lüste

entsprachen, besonders in Komödien und Satyr-

dramen vieMMb dargestellt worden. Jene Be-

hauptung bedarf aber einer Einschränkung. Wenn
uänilieli trotz seines doppelten Wesens Herakles

sowohl im Epos wie aaf scbwarzfigurigen Vaseu-

bildem in erneten Motiven nieht Milan vorkommt,

so sehe irh keinen Grund mehr, weshalb die Tra-

giker sich uicbt an ihu herauwt^ten. Bei Pbiy-

nieboe nnd Aiacbyloe tritt er aaf, wenn anek

nicht gerade als Hauptperson; von den ülirigen

älteren Tragikern wissen wir einfach nichts He-

stimmtes. Keferent bekennt sich hierin also zur

an neeciendi.

Fahlulterg sucht dann in zwei Hauptabschnitten

diir/.iileiren, erstens (S. 1— 17) weiches die (Quellen

für die Tragiker in iiirer iSchilderuug der oiozelneu

Herakleethaten gewesen sind oder nnr mSglteher-

weise gewesen sind, nnd wie und wamm sie in

Einzelheiten von «ler gewöhnlichen ^^age abge-

wichen bind; zweitens (ö. 16—äO) welche liolle

denn nnn Henklea bei den einielnen Tragikern

spielt oder gespielt hat. Ein knrzer Index seldielst

sich an. — I ni die Zeit deijenigeu alten Autoren

zu bestimmen, von welchen die Tragiker beeiu-

flafst sein konnten, geht F. direkt aaf die Quellen

zurück, statt sich in unseren üblichen Littcratur-

gesehit liten Rats zu erholen. Das ist an sieh sehr

lobenswert, hat aber notwendigerweise nähere Ue-

kanntechaft mit den Quellen inr Vorauflaetanng.

So soll nach F. KreuphyloB von Samo- deswegen

einer der ältestt»!! Autoron sein, weil .'^nidas

ihn einen Zeitgeuos»cn Homer« nennt. Auvh bei
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anclen'ii Angalicn liegnü^ft sich Vorf. mit cinent

einfuchen Hinweiae auf kSuidns, vod dtwst'U Wert

Ar oiuere ZeitbetKnunaDgen er odbobar keine

Ahnung hüt; naiv iiud gläubig iiitiiiiit er ohue

Skrupel «Jessen Zahlen als heghiubigt an, ah

gleichwertig z. ü. mic ileu Augabeu Herodots und

Cioeroe. 0«s ist flaehe, iiiikritiielie und ISngst

filierwundfMie Ijitternrhi.storic. Von dieser terra

iucuguita hätte sich F. lieber feruhnlten sollen;

doch sei ausdrücklich bemerkt: in der vor-

liegenden Schrift richten dieee Zahlen keinen

grofseu Snliadcu an und beeiuflus-eii Am S^acli-

vcrhalt iu keiner Weise. — Übrigeuä muls ich

die EinteihiDg ior eine nicht beionderB gelun-

gene erklären; das reiche Material, welches F.

giebt, verdiente eine bessere Gruppiening als die

vuu iiitu ungewandte, die ona nichts als eine Reihe

von ungeordneten Btnselheiten bietet. Behandelt

werden: Verhältnis des griechiseheu HerakU'> zum

iniiiortierten, Eltern des Herakie>, Vaterhiud. llera-s

Fciudscbai't, Atheuas Gunst, Freundschaft mit den

Athraem tmd KSnig Thesens, Herakles dXettmnmg

bei Göttern und Menschen, die zwölf << .'//««, He-

rakles }ta).).lyixoc. Iferkiiliselie Stärke. Teilnahnio

au Feldzügeu, Wuä'eu des Herakles, Stiftung neuer

GStterknlte (dem Zeus Soter nnd den dfdr/uoi),

Ermordung des Iphifos, üienst bei <]. r < hupliale,

Satyri^ehe Xutur lui'l Apdtlieu-c lii-^ Herakles.

Dann folgeu S. 1 1 if. die Abweicliuugen, welche

eich einzelne Tragiker Ton der gewdhnliehen Ge-
staltung d«r Sage erlaubt haben, Aischylos im

l'ronietlieu«. Sophokles in tk'ii Tracliinierinnen

nnd im l'hiloktet, Euripides im Herakles und iu

den HoraUiden.

Dm zweite Kapitel enthält 7.unileh>t eine Unter-

snehnng über das Verhältnis tler Traebinierinnen

Kuni Euripideischeu Herakles. F. wendet sich

gegen die Meinung ron Wilatnowits, dafis ^^ophu-

klcB TOn Enripides beeinflufst sei, und halt das

Vtiip-kehrte Hir riehtiger. Sein Ziel erstrebt er

aul einem l mvvcgo. Weil uäuilieii die Zeit der

AnllSbmng weder f&r den Enripideisehen Herakles,

der jcdenfalle nach Ii i v. Chr., nach der Schlacht

von Deliou. verfalst lA, noch für des Sophokles

'l'racliinierinueu genauer bekannt ist — von letz-

terem Drama sind nach Nanck Ys. 1—875 ca. 430
verfiüat, der liest etwa zehn Jahre später und

der Sclilnfs von V>. l ab sei Interpolation —

,

SU nimmt den vorfafsteu Hippolytos zu

Hilfe, der mit den Tmcliiuierinnon manches ge-

meinsam hat. Nach F. hat Euri|iides im IIi]ipo-

lytus (\'s. rib'» ft". ' ^li'eht des Eros besonders

au der lole geschildert, wahrend dies bei Sopho-

kles den Inhalt des ganzen Dramas bilde: al?o

müiise Sophokles seine Trachüiierlnueu eher ge-

sehrieben haben, als Enripidee den ffippoljtoe.

Ebenso seien die übrigen Ähnliclikeiten und An*

klänge zu erklären. Ist aber der Ilippolytos (428)

nach den Trachinierinneu geschrieben, so ist es

natariich erst recht der aaeh 424 vecfiiftte He-

rakles. Allein rem incertam esse non nego,

sagt Fahluberg selber. Üeide Dichter köuaeu

aus der Sage als der gemeinsamen Quelle ge-

schöpft haben. Ein zwingender Deweii) für die

eiiu' oder ;mdere Annahme ist jedcufalls nicht

geliefert, und eiue neue Spezialuntersuchung wäre

dringend erwünscht. Weshalb aber die innere

Wahrscheinlulikeit fiir Wilamowitz und gegen

Fahlnliep^f spru lit, mag jeder aus folgen<b^r Zu-

summeustellung eucuohmeu. Nach \\ ilamowitz

wBrde ein Stenima dieees Awsehen haben:

Enripidw Hiiqnljtos

j

Burii^des Herakles

Sophokles Tmchinierinuen.

Nach Fahlobcrg:

Sophokles Tiachinieriimea

Boripides li^N'olyto*'

Ettripides lieraklo«.
^

Aeoeptieren wir das |{esultat von Wilamowit«, '

80 hat Sophokles für seine Trachiuieriuneu sich

durch zwei EnripidMsehe Stflrke beeinfloaseu lassen,

während nach Fahlnberg Enripides fQr awei su

verschiedenen Zeiten p'escliriibeue hranien ein

einziges iSophoklelscbcs benutzt hat. Uef. möchte

gern ein Analogoa f&r diese Tbaimehe nach-
|

gewiesen haben, dalh ein Dichter zweimal dasselbe i

Werk eines Vor<,';lngers ausgi-bentet hat, was zwar

nicht ganz uumüglich, jedoch iui höchsten Grade

nnwahrscheinlich ist — Die Zeit der übrigen für

Herakles in Hetraeht kommenden Dramen steht

ziemlich fest: Aischylos I'romethens solntn* nicht

lauge nach 47J/7b, Euripides Alkestis 438, Sopho-

kles E*hiloktetes 409. Jedenfalls ist die Behauptung

S. 27: 'Primus Sophocles Herculi totam dare tra^

goo<liam ansns e-t Trachinias" sehr anfechtbar.

Von demselben Sophokles äulsert Fahluberg bei

einer anderen Gelegenheit (Vergleichung mit

Aischylos l'hiloktetes) S. 41) : 'reeoxit ijuod hie

[seil. Aeschyln
J

excogitav<Tat So]>hoelfs'. Im

übrigen enthält Kap. 11 sehr viele scharfiiinu^e

und meist zatreffinide Bemerkungen über Wesen

und Rolle des Herakles bei den Tragikern unter

eii'gehi'nder MernekHiehtigang besonders der Kra>;-

meute aus den nicht erhaltenen Dramen. Mög-
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lichstt? \ üUstiituIitikeit ist erstrebt worden. An

dieser tSteile auf Eiuzelbeiteu uüher einzugeüeu,

hiefM niir den Index — der Tielleioht etwae ane»

fuhrlicher hütte sein können — wiedergeben.

8. 4, Anm. ] lien Bergkii^ 8. 13, y iusnus;

Accente uud Spiritus iu den griecbiflchen Citatcn

ind biafig abgeepinngen (8. 10, Anm. 4; S. 11,

Anm. 1; ]t]. Anm. 4). Der "Löwentötor Hera-

kles' (ä. 8, Aum. 1) ist nicht von Tbeokrit ver-

lafttk — Fanen wir ooaer Urteil knn zagammen,

ao nSehte man sagen: die Arbeit Falilubergs ist

trotz der Ansstellnngeu im einzelnen ein an-

sprechendee nnd anerkennenswertes Pendaut 7.n

dem in dieser Wocheneoliiift VI, 1889, No. 1(>,

Sp. 431 ff. besjucoeheoen 'Ulizee comieoi* Ton

L Ü. Schmidt.

Halle a. S. C. Haeberlin.

Deneethenes, Ausgewählte Staatsreden. FQr
den Schulgcbrauch crklilrt von Dr. F. RAsiger. I.

Paderborn 1692, F. Scbüningh. 1 «41

Oer Heranageber halt die eogenannien helle-

uischen Demegorieen für geeignet zur f^chuUektürc,

1. weil -ie iiti j)oHtisclit'n <i<'ilanken reich sir.il

uud die Üeäclirüukuug auf die i'hilippischen Reden

nieht immer den EindmeK der Einförmigkeit ab-

welir- ii k Hill. J. weil es nützlich sei, die Zustände

GriccliLMilaniis vor dem Auftreten l'liilipps kennen

zu lernen, '6. weil sie zur Kinführuug ius Studium

dee D. zweekmSAig rind. Nor der dritte Gmud
könute Itei den *Nenra Pttnen' fBr nni in Prenfien

von lio(lentun<T sein, aber er mnls hinter anderen

zurücktreten. Uud so wird der Herausgeber wohl

wenig Gymnasien finden, die seine Anigabe ter-

wendan können. Die kritischen OrundiätEe dea

Vcrfo.sscrs sind durchaus zu billigen, auch das,

wjw er über den Wert des Vortrags des Lehrers

für die Erkenntnia des rfaeiorisoben Rbytbmu.s

bemerkt. Sehr zeitgeniüfs ist es aiicli. dals er

im Küniiueutar die gesohichtlicheu ^'erhältuissc

besouders betont hat nnd die Kedeu selbst als

Geachifllitaqaenen betraehiei. Hinter dem Texte

der drei Reden: rifoi ro'»' ni\uiiooiwf, tnfQ itjc

'/Wju)»' iXtv9t^i und iintq MfyanoXtiMv folgt

eine Einleitung and dann die Anmerkungen. Die

Einleitungeu siud lichtvoll gesohrieben, sehr aus-

flilirlieh nnil ciiflciltcii iiielits. was die l>!slierige

Konichuug nicht bestätigt hätte. Die Auuior-

kungeu rind an^zeiehnet, I. weil die Bedentnug

der Worte aufs geunncste, besonders mit BerSck-

siclitigni)«^ der Präposition wiedergegeben, '1. weil

der Sprachgebi'uuch des Dem. aufs gründlichste

dnrehfoneht, 3. wml die Anorduuug der Gedanken
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;

richtig erkannt ist. Schade, dafs auf das Hhc-

torläolie nicht eiugegangeu wird! Tudelu Heise sich

gewilii manebee. Was lollen lo elementare IKnge,

wie wenn es XIV 41 heifst: iV m'fißovhva Qbera.

daroh Subst. — tfodtrag ämifi* übers, wie eX^v
dovln'att § 32. — XV, § 1 : nOeat ergäuze t)/«ä$,

was nieht einmal nOtig irt. $ 3: äS$w (iittÜ) «
7TQo^(xn. Sollte kein Unterschied vorhanden

sein? Weit besser wäre es z. 11. gewesen, dort

auf den bedeutungsvollen Zasata fufä »aX^s

hininweiaen nnd den Begriff d^Sa Bchärfer an

fassen, — § 3: (iid tttrta der Plural, obwohl es

sieh nur auf ^näauvto bezieht. loh meine, es

bezieht rieh anf den Inhalt des Torangeguugeueu,

auf i(t tntßfßovXfvfiiva. — Solche elementaren

Suchen hindern mich allein, das Rneh als beson-

tlers geeignet für Studierende der Philologie hiu-

zustollen nnd denen zu empfehlen, die sieh iu die

Diktion der uttiMchen Redner einarbeiten wollen.

Ein Index aller der richtigen Bemerkungen wird

eine zweite AuÜage noch nützlicher erscheinen

lassen.

Hirschborg. BmI Boieaherf.

Ingram Bywater, Contributions to the Textual
Criticisiu of Aristotle's Nlcomachean Ethics.
(Kford, Clarendon Press. 1892. VII. 70 S. 8».

Mywater.- Beiträge zur Te.Ktkrititik der Niko-

macbiscbeu Ethik sollen eine Ergänzung zu seiner

ein Jahr vorher enehienenen Ausgabe bilden, deren

^Vert einstimmig anorkannt worden ist, und seinen

in vielen Beziehungen von seinen Vorgängern ab-

weicheudeu Staudpuukt eiugebendcr rechtfertigen,

als es dort gesdieben Inninte.

Im ersten Teile (p. 1—22) behandelt er die

Textquellen, zunächst deu Kommentar des Aspa-

sins, desseu durch die Berliner Sammlung ermög-

lichto Benntsnng semer Ausgabe von omherein
keinen nnbedenteiiden Vorsprung sichert. N^ach

Darlegung der Schwierigkeiten, die <lie text-

kritische Ausnutzung dieses Kommentars bereitet

— Schwierigkeiten, die teils ans der aufsehrjnngen

Hss. Ijeruhenden L'berliefernng, teils aus der

paraphrastiscben Art der Erkläraug entspringen —
geht Verf. lUSher auf den Aristotelestoxt des

.Vspasins ein. Schon Aspasius erwähnt nehmals
Varianten, ja p. 1 11 1 a II scheint sogar eine der-

selbeu in seinen Text selbst oingcdrungeu zu sein.

Auch einige AbsehreiberfSshler lassen sieh nach-

weisen. Von unseren H.ss. stimmt die älteste Kb
am häufigst-'!! mit iliiii iiherein; doch einige aof-

fallende Übereiustiuuuungeu zeigt auch Lb. Den

ObttniostiaunmigNi der jüngeren Hss. Ob und Mb

18. AjiriL WOCHENSCHRIFT FÜR KLASRIRCHB PHILOLOOIB. 1808. No. 15.
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legt B. kemerlei Badeaiang Imi, da entireder sie

noch dem Text des Aspasiaa oder anch umgekehrt

(lit'scr nach jenen verbessert sei. Aueli für die

Fälle iu Lb lülkt, er diese Möglichkeit oiTco. Id

seinem Urteil über den Wert der jflngeren Haa.

weicht B. Uberhaii|>i am weiteHten von seuien

Vorgäugern ah. H:itten Iv'assow und Husemilil

die iu deu eiuzelueu liücheru verschiedeue über-

MQsttmmaiig tod Ob ond Mb mit Kb md Lb ein«

gdieader imtersucht., so erklärt; B. dieseu nrith-

nieHschen Gesichtspunkt, der buld eine gröfsere

AuniiheruDg an Kb, buld uu I^b zeige, für ganz

wertloe. Um sieh ein Urteil fiber den Wert der

jüngiTiMi IT>s. zu bilden, müsiie man vielmehr nur

die vou ihueu alleia vertretenen Lesarten iuä Auge

fassen. Danach sind die Abweichungeu iu Ob
teils gelegentliche Verhesserangen ugeoBchein-

lieher Fehler der illteren Hss.. teil- auf die-e

zurückfübrbare Verderbnisse, bisweilen auch luter-

polationen ans Aspamnfl, nirgend« aber Spuren

einer selbHÜiudigen älteren t lurlieferung. Nicht

günstiger lautet das LTtcil ülier den von Aristoteh's-

kenncra erät«u iiauges gescbützteu coU. Mi», d<'n

B. geradesn als den wertlosesten aller jüngeren

codd. bezeichnek Und doch lassen die p. 8, \)

naeh '.tmppen znHanimengestellten Thatsuchen

diesem Urteil ails gerechtfertigt frseheiiu'n. Na-

mentlich kann fiber den Ursprung der mit Aspiisius

ühereiustiuimeuden Lesarten kaum eiu Zweifel

bleiben. Wenn jedoeh Ti. gcneif,'t i>t, p. 117Jb 18

ixättitjy auf deu die iStell« iu deu (juuestioaes

oitiflirenden Alezander Äphrodis. snräektofiihren,

90 wird tlicst r an sich wenig wahrscbeinliehen

Annahme (huili die inzwischen erschienene Aus-

gabe vou J. Uruus, die p. IHö, 7 ixafffOf bietet, der

Boden entiogen.*) — Die alte, leidnr noeh immer in

keiner kritischen Ausgabe vorliegende lateinische

Übersetzung F, der B. mit einigen Einschrän-

kungen deu \\ ert einer griechischeu IIa. bcimiist,

nimmt naeh ihm eine Mittebtellang zwtichen den

jüngeren uud deu älteren IIss. ein, steht jedoch im

allgemeinen den letzteren näher, anf deren Lesarten

biswüileu erst durch sie das richtige Licht fallt;

in einigen ihrer Lesarten erkennt B. eine selb-

st&ndige Qiudle der Überlieferung uu. .Auch die

zweitSItest« Iis., Lb, die von ßekker als gleich-

wertig mit Kb behaudelt, vou Ra^isovv im fiiufteu

nnd sechsten Bneh, von Sasemihl im ersten Bneh

sogar Ober Kb gestellt worden ist, zeigt nach B.

'1 Auc:li (las |>. •(•^ liei I?;;-"|>re<-hiinK' (liescr Stelle jre-

sagtu erledigt sich liiennit; auch biet<-( Al>>x. iindi der

neuen AnsRabe weder hl9 noch bSd i'y' «r;»;«', sondern,

wie B. wiU, vir* a^qr,

ein Bolehee Oemiseh iflterer nnd jOngerer Bestand-

teile, dufs sich eine feste Norm für ihre Bennirang
iiieht aufstellen läfst, sondern eine Prüfung von

Fall zu Fall eiutreteu niuls. Selbst die älteste

Hb., Kb, ist — anoh abgesehen von den Zntiiat«!

jüngerer Hände, die B. bei seiner Bcsprcchang

als uicht vorhanden ansieht — wie p. 20, 21 die

Beispiele zeigen, nicht ganz frei vou Verbesserunga-

versnehen, doeh sind sie selten, nnd der gio&e

Vorzug dieser Hs. besteht eben darin, dafs sie im

guuzeu treu einen älteren Text bewahrt hat,

dessen Fehler nnd Schäden sie nicht za ver»

decken sacht Den B. gemaditein Ymmaf «iner

zu einseitigen Bevorzugung dieser Hs., als hätte

sie für die Nikom. Kbliik denselben Werth wie

Ao für die Rhetorik oder B flir die Psychologie,

kann ich nach den AnsfQhmngen des Verf. nicht

als berechtigt anerkennen B sellist gesteht zu,

dalk ihr Vorzug seine Oreuzea hat, und es ist

sein grofses Verdienst, dnreh ebie, ollerdhigs auf

Vollständigkeit keinen Anspruch erhebende, Klassi-

fizierung der häufiger in ihr begegnenden Fehler

(p. 14—20) diese Grenzen näher bestimmt nnd

damit, wie er sieh ansdrOokt, einen Beitrag n
ihrer Pathologie geliefert zu haben. Aber nach,

wo Kb nielit augenseheinlieh verderbt ist. erkennt

er weuigsteus im Priuzip die Notweudigkeit au,

die Lesarten in Lb und F vorurteilslos so prQlen,

da atuh m ODS selbständige Quellen alter Über-

lieferung erschlioCsen nnd es reiht wohl nnigüeli

sei, daiii sie bisweilen auch dort das Uichtige be-

wahrt haben, wo die Fehler in Kb nieht schleich

erkcuubar sind.

Im zweiten Teile seiner Meiträge (|). 22— 70)

bespricht B. eine grölsere Anzahl einzelner ätelleu,

an denen er entweder eigene Verbeesemngen anf-

geuommen hat, oder zu deu älteren Quellen der

l/berliefcmug, meistens zu Kb. zurticktrekehrt ist.

Deu Fragen der höheren Kritik hält sich B. grund-

sätzlich fem, nieht als ob er nicht die Wieder-

herstelluug der ursprünglichen Gestidt der Schrift

für ein iverechtigtes Ziel der Forschung hielte,

sondern weil ihm diese mehr iu das Gebiet der

Speknlation als des positiven Wissem fallenden

Fragen über d«s seiner Ausgabe gesteckte Ziel

der Feststellung unseres bis in die Zeit des An-
dronikus hinaufreichenden Textes hinauszugehen

scheinen. Nur p. 1098 a 13 begicbt er sieh anf

dieses Gebiet, indem er gegen das Zeogois des

Aspasius uud Alexander die ^^'orte rJc^^^wrror äi—
ti d' otfUf welche die schon erledigtcu Prämliäen

noch «nmal anfbehmeni in Übereinstimmong mit

J. C. Wilson Btrciehb Und daft diese Werts
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nteht mir iil)erflüssi<j siml, sondern anrh die Schlufs-

iblge unnötig anfbalteii, mul's uline weiteres zn-

geBtendeä werden, wird auch den fleransgeberu

schwerlieh entgangen Min; doch fragt es eich,

oll (liiroli iliri' Streirlinii;? iiirlit Aristoteles selbst

gemeistert wird. Auf weitere Eiazelbeiten ein-

SQgefaen, maA rieli Ref. versi^u. A's Beiträge

sind eine anentbehrliche ErgioBong §einer Aos-

ipibe und gewahren einen ebenso lehrrcicheu wie

interessanten Einblick in die auf den dargele^teu

Grandsitasen basierende, streng methodische Arbeit

des Heratisirebers. der ohne Zweifel an vielen

Stellen, oft diin li Mnist' Anilenm^ diT Interpunk-

tion, dos Richtige gefunden und auch, wo er

nidit nnf Znstimninng wird leeknen können, der

weiteren Fonelim 4 manche beaohtenswerteu

Fingerzeige gegeben hat.

Berlin. M. WaUie«.

Apeilsttii Fevgaei qnae graeoe exstant cam conmen*
tariis antiqnis. Edidit et latine interiirctatiis est

.1. L. UeihcTü, Dr. pbü. Vol. IL Lipsiae. In
aedibus B. G. Tcubneri. 1893. LXXXT, 861 p.

kl. 8". 4,50 A
Mit Vergnügen zeigen wir dits Krscheincn des

zweiten Bandes von Dr. Heibng» griechisch-latei-

niseher Anagabe des '»»iwni* an, weiehes das

vierte Bueh dieses foudamentnieu Werkes, also,

nach der gewöhnlichen Ansicht, den AbMcblulH

des elementaren Teiles im Gesnmtsjsteiae der

antiken Geometrie bringt. Aof den entan BUok
mochte man sieh wundern, dal's <in >o statt-

liches Händchen, wie das vorliegende, es nur mit

einem einzigen ßnehe an thnn haben soll, allein

die Erklär uii<r Hlr lien auffällig eraehebenden Um-
stand ergielit sich sofort, wenn man den Inhalt

einer näheren Prüfung unterzieht.

Der Band wird nämlich eingeleitet dorch Pro-

legomena, in welchen der Herr Herausgeber über

alle die .Mannskrijite Hi'ri< ht erstattet, welche bei

einer Bearbeitung der Kegelschnitte des Apoltouius

in Frage kommen können. Es sind deren 25,

deren gegenseitiges Verhältnis siir^fältiti « rürtert

winl. Des weiteren l>es[>rieht ibilurg die Ent-

stehung de» Werke», die Neu-Auügabe der vier

ersten B&eher dnreh Entoeins, die Kommeritiemng

durch Pappus, die später vorgenomui' n' n Inter-

polationen, die Verschiedcnlieiten der Tiguren

u. s. w. Erst durch die Araber wurde man auch

im Abendlnnde wieder mit einer der gröfstiMi

Leistungen des Altertums bekannt, wie die Optik

des W itelo — diese korrekt« deutsrlie Schreil)art

wäre wolil der tnulitioiielleu l itellio vurziuiehon—
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darthut, nnd im XIII. Jahrhundert begegnet man

bereit» einer lateinischen Übersetzung von Teilen

der ^xuytxa. Im Drucke finden sich Stellen daraus

1501 bei Valla Cde seolione' [sie]); dann

gab Hemmo \yM eine freilich \'icl 7.n wünschen

übriglassende Bearbeitung des ganzen Werkes,

und nun wird bald dnrdi die MQhwaltnng eines

Manrolino, Commandino, Cosimo de Noferi, Claude

Hieliard. Bernurd, vor alh-in iIkt Kiltnninl Huüey

die Kenntnis des ApoUouius ciue allgemeine. Darauf

folgt der Text des nerten Buches selbst, welehes,

allgemein sn reden, die Ansahl der Dordnehnitts-

punkte zwci'-r Kurven der zweiten Ordnung unter

den verschiedenen möglichen \'erhältui8seo zu be-

stimmen lehrt nnd nns so auf der einen Seite die

UuvoUkommenheit der griechischen Hilfsmittel,

auf der nmleren nbiT e'H ii^n die hohe 'iesdiick-

lichkeit des Mannes ersichtlich macht, der mit so

nnxnreichenden Mitteln doeh alle einsohlSgigeu

FVogen zu lösen wurste. Es reihen sieh aa die

apolinnisehen 'Fragmente" ('<le seetione spnfii',

'de iucliuationibus' u. s. k.), soweit sie uns durch

Andentungen späterer Antoren erhalten sind, die

'l^fiftain des l'appns und endlich der nmfiuig^

reiche Kommentar des Eutoeius,

Herrn Heiberg ist die wii<sunschaftliclie Welt

flir <Ke rBstige FSrdemng sriner hoehverdienst-

lichen BditicMI der grieohiscben nnitheui.iti.-<elien

Klassiker zum «ifrichtigen Dank ver[itliehtet.

Hoffen wir, daft dem zweiten sich bald der dritte

Band der Appollonina-Anagabe ausohliersen nnd

so ein bequemer Zugang zu der höchsten Blüte

geistiger Arbeit des Helleueutums auf diesem Ge-

biete ermöglicht werde!

Manehen. 8. Oftnther.
m

Ausixe ait Seitaehtttlm.

An )iaolo|L;isi h • ejufirapbisebe Hftteilnngon
aus Österreich. XV 3.

S. III—133. Adolf Wilhelm, Proxenenliste

ans Histiaia, veniffenllieht und lies]iriilit die 1m-

sclirift einer Stele aus dem Dorfe Oreos auf

t^uboia, wdcbe die Namen von 32 im Aoolude n
I'roxeneD wn Hisliaia ernannten Penonw an-
giebt, — 8. 133—137. A. Premorstcln teilt

zwei latein. (irabschriften aus P(» fo\in fji tzt l'ettau)

mit. Die zweite enthält keltische >iaRien (Dense,

Atuamatus, Adbugknina), beweist also das Fortbestehen

keltischer nevi'ilkernnu' in der Umgebang von IVietovio.

— S. 127 f. i»nbli/irrt Kmil Szanto zwei ^irierliischc

firabRohrifteii aus Niko|Mdis (Alliaiiien). — S. 128

—

130. Karl Masucr veröffcnilicht eine archaiscbo

Vasensrherbe, darauf ein Pferd mit menseblichcn Armen
und Ilrnulen stall der Voi dn ln iiit- -i li ln' ]iliant^sti-

scheu Mischgestaltcn sind besonders iiu ionischen Osten

13. ApriL WOOHEKBOHHIFT FÜR KI«AS81»0U£ PMILUUXilB. ISW. Ha. IS.
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zu S. 1.^0-1 r!3 teilt A. V. Doinaszcwski
eiu Prilturiancrdiplom au» Batgarien mit. — 8. 133 —
135. R. Weifsbinpl, Funde in Pola: 1. lat Onb-
icbriit. 2. Hochrelief: zwisdioii /wri Groifon eine

Urne, aus <l(!r Kebzwpiu'c lieniuswathson. — S. IST)—
\4 i. lUul. M ü iistt i lit rg publiziert ein Gralirolii f

aus Kttsteadsche ^Dobradscha), jeUt in Bukarest, das
wegen der Beftenen DarsteHnng efnes Hermes mit
Kcrykriini iiiiil Sr.ili l','^i.ii.lrn.' A ufnii-rksaiiiki-'il ver-

dient. Sechs moiiuuieutalo i'arallclcu liiorfttr werden
anf^^Mt Der Stab, den Hermes in dimea Fftllen

als Totfrifitt trilut, ent-iirirlit drr lionion«i'liou Rlmlxlos,

die in 1 onn und Heiieutung vom Skci»tripii ursprünp-

lirli viMbi liieden war. — S. 144— 150. A. v. I>o-

niaszewski, Das a^otfui tod Kosovo in Bnlgarien:

ein steinerner Tiscb, auf denscn OberflScfae Hohlmarse,

die als NonnalnuIVi! zu (iicncn liatfm, ciimr^.lyiiittcn

sind. l»er einen Ueiiie bind die rüni. Malsbeztich-

ntin^'cn: ifittm, (Itrfif; oii<(op), ff^fMdi(o)i>, /tiodfioc]

bcitrcschrieben. — S. 151- -169. \V. Reichel bo

silircibt »2 Skulpturen des Aut;Ubtuste!n]K'ls in I'ida,

Uuiidwcrke und Uelicfs, darunter der Turso rims

römischen Feldherrn, eine Darstellung der Jahros-

neiton, eine wdUicbe Statue tiber liobensin^rse n. a.

— S. It;o^_j7n. \v. Gurlitf, Prr -l. Mimiainbos

des Uerndas, stützt die Ansirlit, ilals dies Gedicht

seinen Schauplatz im .\<ik]('pit'i()n zu Kus hat: es wini

in den sechziger Jahren de» III. Jahrb. v. Chr. ent-

standen sein nnd lehrt n. a., dafs das Motiv dos

Knaben mit der Gau- sp;ittjsttns um 2.')0 crfundt-ti

ist. — S. ISO— 182. E. Szanto, Zur drakonischen

Geseta^ebnng. — 8. 182—198. A. Domaszowski:
Die Tierbüder der Signa der nin). Legionen (Widder,

Stier, Skorpion u. s. w.) sind Zodiakalzeichen, deuten

also die Nativitlt?f;*'!'<'nu' der Lngionen an; daher

widcrflkhrt ihnen göttliche Verehrung. Augostus ver-

lieh z. B, den nengebildcten Legionen «ein eigenes

N;it:,ii ,1 LM -tini, den Steinbock. S. UKJ — 204.

Wilh. Kubitschck, Inschriften aus Carnuutum. —
8. 204

—

tn pablbdan» Herrn, nnd Karl Skorpil
grioch. and lateio. Inschriften ana Bulgarien.

Rovac des. Otudes greeqnes. No. 20. Octobre-
Dtcembre I8»2.

S. LVn—XCIV Geschäftliche«. — 8. 385-402
Henri I,echat, Le sculi)ti'ur Kudoios, sucht nach-

zuweisen, dal's die von Tausanias 1 2 Ii, 4 genannte

Atbcnastatue des Kudoios auf der AkropoHs von

Athen nicht vor die Zcrstönim; durch die iNr-^t-r

(480 und -17!» v. Chr.) ^icset/t werden (hirf. Wenn
I'uu-anias den VerlVrti^'cr KiKbtios zum Schüler und

Freund des Daidalos gemacht habe, »o sei das eine

Albernheit. Lechat argumentiert so: 1. Die Kunst-

werke, die T'ausanias auf der Burg Rah. fiehoreii bis

auf ^'auz wenige Ausnahmen, zu denen die Atiiena

des Kndoios nicht zu zühlcu ist, der Zeit nach 479 an;

also hat Kndoius wenit-'stcns bis 478 gearbeitet. 2. Die

beiden Inschrilten, die den Namen des Endoios ent-

halten (Loewy, Inschr. >?riecli. lüidlianer no. 8 und

C. 1. A. IV, no. 373, 7) gehören sicher der Zeit

zwischen ca. 530 - 510 an. Somit verdon die Grenz-

daten der kflnstlorisehen Th."»tiiikeit des Kndoios etwa

520 nnd 475 »ein. 3. Damit stimmen die Angaben

Ober die ca. 10 Werke des Kndoios, dii' enrflhlt

werden, iiberciu; denn, wie zuerst Brunn, Gesch. d.

grieeh. KQnstler I 100 betonte, «erden dieselbett

nirt-'tinlv der fruberen archaischen Periode zuge-

sibriiben. Da diese Angaben für das Ende des

t). Jahrhunderts sprechen, Uifst sich das Leben des

KOnslIera wenigstens hypothetisch skizzieren. 4. Der
Stifter der Atbcnastatue, Kalltas, ist demnach Kallins,

tb'r Siihu des lli[>]>onikos, ih r Ix kannle .iicxxojiXovto^,

der auch hei Kalaiuis und dem KUnsticrpaare Kritios

and Nmiotes (hier gemeimam mit Opuioii) Bestellungen

machte, ö. Die uewiibiiliili als Werk iles Kiidoio-.

belrachlete sitzende Athen. i des .\kropolisuiii-eiMns in

Athen (No. 24 des Kataloge* v. 1888) gelmrl iiii Ijt.

wie gewöhnlich behauptet wird, in die Hitto des

6. .Tahrhnnderts, sondern kann, wie eine genaue Ba-

tr.n htunf,' di'-- Ori^iiuals, nielil der schlechten Abbit'

dun),'eu, beweist, sogar dem Anfange des h. Jahrhun-
derts angehören. — S. 403—408 Theod. Rcinach,
Le serment de Cherson^so, druckt die von B.

Latys. iiew, Sitzungsber. d. Rcrl. Akad. XWII (1.S92),

S 471» IT. veröfTentlichte und einfxehend kommentierte

Iiii>clirift von Chersonaaos (Sebastopol) aus dem Anfang
des 3. oder gar noch dem Ende des 4. Jahrb. v. Chr.

ab. In den kurzen Bcmerkun{;<'n m diesem nnr<;ereid
(ui<lit blol's Iteamtciieiil!) wird hin^'ewieseu auf in-

tei.ssante ('bereinstiintnungen mit dem attischen

Ephebeueid, bcsontlers aber kretischen Eidsehwttren

(Bundcsvertrag von Dreros und Knossos bei Caucr'
no. 121 und Eid der Itauier bei llalblu rr, Museo ital.

chiss. II 2, no. 1). Dos neue Wort aant^q wird mit

Bröal als gleichbedeutend mit 0i»n7^ erkiftrt nnd als

nean)teiiname(?j p fafst. ("hersonasos kennt, wie .\then,

eine EisanKelie wogen Hochverrat (Z. 35); ferner, wie

dieses, ein Getreideausfuhrverbot \'A. 17 tl". ), das liei

einer Stadt in der gctreidereichen Krim auffallen niufs.

Die Inschrift wurde zuerst, aber zun) Teil untren (Igend,

publiziert in ih r R. v. de^ et. gr. IV (1801), S. 38s

(vgl. diese Wucliensehr. 1892, No. 21, Sp. 584).

(ScUub folgt)

Zeitschrift für das (i) niuasialwcsen 1.

S. 1— 14. A. von Bamberg, Zum griechischen

Unterricht nach dem neuesten preufsiscbon Lehrplan,

r&t innerhalb der zugestandenen Oesamtstnndenzahl eine

Hericlitifjuii« der nestininiuni,'i'n Uber den Unterrichls-

betrich, durch die der griechische Unterrieht zwar über

Untersekunda hinaus bis zur ReifeprUfiiug fortgef&hrt,

seine LTiiininati-rlie Grumllage aber von Gbersekunda ab

tbat-.ii hlieh der Nielitacbliiug der Schüler und der Ver-

uacid i-'^inun'.; der I.elirer preisgegeben wird. Im Rück-

blick auf die jttngstc Geschichte des griechischen Unter-

richts in Prcnfsen braucht man nicht Pessimist zn sein,

lim riiM l-jit\virl{eliiii^' /II M'ineiii völligen UnterLMiiLie hin

zu bi liuehlcn. I in einer ferneren I jilwertung der

gn(!chisclicn Originallektiire eiitu-egenziiwirken, ist vor

allem zu betonen, dal's <.'ründliches VorstAndnis der

Sciiriftsteller das Ziel ^ci, woraus die Vertiefung der

grammatischen Kenntnisse sich als tiotwcndiu ergiibt.

Dl übcrsokuuda und I'rima rnttssen schriftlicho gram-

matische Übungen stattfinden und Bedeutung haben.

In l'nfertertia sinii inlüilt -\m11i' Kinzels:ifze zuniichM

vorzuziehen. In der Kcituiirutung i»t auch schon gc-

Digitized by Google



413 12. April WOCHENJM'HUIFT FLU Ki

lesriie Pro MX viiri(iilo|L.'oii. l'm uiißrüiulliclii' olu-i-fläcli-

lichkcit fcruzuhalten, mnfs von der Lektare des Hcrodot

nad Tbukydidea abgetehen «erden; in fakottativen

l..'kt(iroknrscii kfinnti'ii i-inii;o SrlidltT in -iic cin^'cfillirt

und tiie wichtigsten Abbcbuittu iti gutiii übersotzuugcu

gelesen werden.

B«nui«u-TerMidnif plilol. Sehrtflmu

Bechtel, Die llauiitproMcnic der indoKcrin. Laut-

lehre: /</</. Aii^. II 1 1 ff. Alle Sprachforscher wenlen

das schöne Ilacli mit aufrichtiger Freude bcfjrflfsen.

G. Mfi/er.

Blas«, Fr., l>ie attische ßcrcd&anikcit, 2. Abteil.,

S. Anfl.: ZaG 44, 1 S. 31-34. Fr. Siamtetka geht

besonder* auf die Lehre de- V i f i
i r< vom Isokn-

tiacbvn Rhythmus ein und stiiiimt ihr zu.

Brugmann, K., Grundrifs der vergleieliendeti

Grammatik, IL 2, 2: lia 7 s. 12U-123. Über Lob
erhaben. Elnsdne Bemerkungen besonders Aber Terbal-

fortncu \im 1", Henry.

Cagiiat, U., L'ann^ rooiaine d'Afriquc et l'occu-

pation militiüre de FAfririae sooa les emperran: Jiev.

ih rhisir. pull, ni BeU/tquf .Hfi, 1 S. 39-54. AttS-

fuhrliihe Inhaltsangabe. J. ]'. H'd/ciW
Culex cannen Viriiilio asiriptum rec. et euarr.

Fr. Leo: ZöG. 44, 1 S. 8G. J. GoUing rflhmt die

scbarfo Interpretation, welche oft die Überlieferung

vor weiteren EmeudationsversuLlicu In i>ti Ilt.

Uiehl, C, Excursionü in Greece, traiisl. by A*

Perkinti .4f/<«n. 3412 S. 350 f. Empfehlenswert.

1. F.her, A., Gnomica L Scxti rythufjoriei, ( II-

tarchi, Kuagrii I'ontici sentcntiae. 2. Klier, A., Gno-

mica II- F.jii« te)i et M(»s< hiiiuis, quac feruntur sen-

tentiae: BphW. b 229-235. Ancrkenneiide Itezeosion

TOB P. WendUind.
Knnianu, .\lex., Zur nitnischen KoninsL'i^i Iii« lite:

I.e. 7 S. 223 f. Deaehten>\vtrte, aber st iir un>-irhere

Ergebnisse. R. r. S.

Euripides, Baocbae, by /•'. Y. Tyrrell: Aead.
1085 S. 151 f. Recht brauchbar.

Euri|>i<les llippolytos griccli. und dentscb von

U.V. Wtlamowits-Motüeniiorjf: Hev. de FmUr. vnbl.

en Bilgique 36, 1 8. 55-64. A. Parmentler belichtet

rthnii nd von den Teilen des Werk tiio allgemein

fSr <lie klas>«ischcn Studien von litdtiitung sind.

Ferrini, Contardo, II digcstu: J.< . 7 S. 217

Znr Einftihnuig in die l^ktttre der Digesten woblgc-

cignet. Bfi.

Gast, E R., Der lakini-^clie Sat/,: .V/>/i/.'. 4

S. 61 f. Der hier eingeschlagene Weg ist durchaus

anaaerkenoeii. 0. Waekermtam.
Gymnasialbibliothck 2. 5. 10. 12. H, M:

JjLZ. 10 S. 294. Die den Heften bcigcgebemu

Karten werden besprochen von P. Caurr,

Herondae miroiambi, rec Otto Cnufut: liev.

de» pr. V (1 892) 8. 459 f. Diese Ausgabe wird neben
denen von Htteheler und van Horwerdeo tbreo Platz

behaupten. Autjuite MicheL
Uillscher, A., Uominum litteratomm Graeoomm

hixtorta: Rer. 7 S. 124 f SorgfllHig und erscbftpiiBiid.

/:. y.

.A!4.SI.S('IIK PHILOLOGIE, im No 15. 414

Horaz. 1. Die II. Li-lienswei-licK, ans di'ii 15..

Oden, von AI. SchneiJetcini 2. Gedankengang H.

Oden, TOD F. OMard: Beqftr, Gymn. 1 S. 19-21.

1. GelungM. %. Oesnobt oitd geMnctelU IVa»ek'

Josephi opera, ed. B. Niese, III. IV: Her. 7

S. 123. lo der £ditio maior wird der Palatinos oft

mit Unrecht boTor/ugt; sichereren Text bietet die

Editiü minor. Th. Reiuach.

Josephi Opera, ed. A. Naber, I-III; Her. 7

S. 1 2.3 f. Genauere Besprechung too Ant IX 284
von Tli. lifiuarli.

Keil, Bruno, Die solontsche Verfassung in

.\ristotcles' Verfas.sungsgesrhichfe Athens: J^C. 7

S. 205-207. Grandliche und von Voreingenommen-
heit ftvie Forschnng. B.

\iQyftU( iT; yn»7f(Ht<; »A^.i^t'ix^i; ykiatfa^ ixdf'

döftttd r;rd lov aikXöyov „ÄO(i«^'^: BphW. 8
S. 245-247, Die Gesellschaft verdient materielle und
moralische Untersttttzung. K. Kruinbacher.

Lanei.ini, R., Pagan and Christian Rome: Sa/r.

lO-iO S. 27i;. Der Stoff ist zwar nicht fonnell ans-

gefttaltot, aber das Buch bietet eine grofse Menge
interessanter und nm Teil aeaer Angaben. Erfrae-

lich ist die .\nkfindigung eines vom Mai 1893 an

ersrhcinenden Planes des alten Rom iin Verh. von

1 : lüoo, der aos 46 BIftttem lo Je 0,90X0,60

m

besteben soll.

Lattmann, J., Die Veriminfren des deutschen

und lateinischen F.Iciin iitarunt.Tni lit-: Ay^' I'. 4 S. CA f.

Fordert trotz treffeuder und beachtenswerter Bemcr-

kuDgen 10 maadiem Widemproeb aaf. 0. JHnffddeht.

Li vi all n. c. lib. VIII und IX, erkliirt von Luli r-

bofhfr: ßtit,ii . (Ji/)itit. I S. 24 25. Zweckentsprei hcnd.

Lorot, V., Lo cedratier dans ranti<]uit6: Rcr. 7

8. 114-1 18. Eine anreffende Behandlung des hietoii-

sehen und bntani'^ihen Prfildi ins der Verbreitung des

Citrus ( imonum und anderer Baume. Ch. J.

Lucnni, De hello civili libri de^ein . . ed. CmvjL
lloxiii*: I.V. 7 s. 220 f. Wir erhalten hier lum enteo
Male einen /uverliissigen Text. //.

Maisch, Griet h. .\ltertumsknn<lr : /Hii/cr. (ii/uni. 1

S. 36-33. Sorgfältiges Kompendium fUr Schule r. J.

Melber.

Mekler, S., Neues von den ,\lten, Text- tmd I hcr-

si t/nngsprolicn: 10 S. 296. Eine gereimte Über-

setzung ist für Ilerondns kaum geeignet. 0. Hi^tbacb.

Melanchthon, Dccianiationes herausg. von K.
Jfartfelder: l>LZ. 10 S. 29fi. Eine hochwillkommene
fiabe. uelelirt und zuvi-rl.i — il' >i. Kaiifmaun.

Menge, H., ßcpetitorium der lateinischen Syntax

und Stilistik: Nj^R. A 8. 63 f. Die Berichtigungen

und Erweiteninuen sind geeignet, den Wert dea

tÜLlitiL:en Buches /u erhoben, ü. Waikirinanu.

Münch, \V., Neue pädagogische Beitriii:'': Hi'liW. 8

S. 249-250. Verf. zeichnet sich durch freien Blick

nnd sichere Beobachtung ans. Fr. PanUen.
NBtftOQtf) r,<; , hii» r,i. Tono)'Q(tifi(t »^.-«t'Xöfaf

fiyr,(ulon' a^rf$: Bph W. 8 8. 240-24 1. Referat

von —t.
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Nüvuui Tcstamcntum .... scctindum cJitioiioiii

saiu'li //ieroiitfiiii . . . roc. Joft». IVorifutrort/i . . .

ailsuiiipto Ihuriro Jiil. W'liilc: Ij.l S. JO 1-204.

Da» grofse Unternehmen verdient weitgehende Bcacb-

tniig. E. N.
Pape, E., Memorierverse zur latciiiisi hcti Kasus-

lehre: Xpli/i. 4 S. C4. Die Mt-'lir/;ilil dvr W-rau ist

in recht vcrstaiidliclio und fafsliche Form |j;<'l>nu'ht.

Pater, W., riato and Platouism: Athen. 3412
S. SSO f. Anziehend geschrieben.

Flinders r< ti ie, W. JI., 1. Kalmn, Gurob and

Uawara. -2. Illahun, Kahun aiui (iuiob 1Ö89-1»9U.

3. Medum. 4. Ten years digging in Kgjpt I871>1891

:

Jiph W. 8 S. 241-S45. Lobendes Itefent vcm Adolf
Krmau.

Johl) rirkurt, Der Standort der Sihuuspidur

und des Chors im griechischen Theater des 5. Jalir-

hitllderts: NphR. 4 S. 60 f. Dem Verf. pfliehtet in

fa.st allen l'miktr n bei 0 Jfim/' lil' in.

riaiiti l'crsa n-c. liüxi-U, c.l. alt. üchoeU:

XöG. 44, 1 S. 34-40. Macht L'imii crficulich nOchter-

ncrcn Kiii<lnuk als die Bearbeitutm der Casina und

der Monaorhnii. ./. .1/. Stowaestr b<'j:rUn<U't seine ab-

weichende Auffassung oinzLlner Stellen.

• Qaintiliani Institulionis Oratoriae Liber X . . .

.

by W. PeterBfln: NphH. 4 S. 56-59. Diese sehr

tür htiL'i- I.fitiin;.' /iMiyt von arihullirhcm Sladiam und
verständigem l rteil. Mond Ki'U'i lnt.

Qu int i Smyrnaoi Postbomericomm libri IV.

Becogn. Alb. Ztmmerinotm: Mev. dt» it. gr. V (1892)

S. 472. Enthält zum Teil treffliche Konjekturen 1*68

Herausgebers; andere bind mehr geistreich als ttber-

seugond. AuffuMe A/i'/iel,

Reinach, Salomon, Antiqnit^s du Rosphore Cim'
nierion, r<^r.li(<^e«: /,', r ^'t. gr. V ( \n92) S. 472f.

Die Tafeln haben /.war liurch Ilcdnktinn der (iröfse

verloren, sind aber sehr wertvoll. Der Kommentar

ist fast ganz neu .bearbeitet und vorsflglich. Sehr

willkomnicn ist der praktisch angelegte Index der

'Compti s rendiis de la Conuntssion archtelogiqne rosse'

von 185y.l»81. G/.

lUhl, Fr., Der Staat der Athener nnd kein Kndc:

J>/,X 10 S. 801. Nicht in allen Punkten ttbentengend.

Ji. AlC«(!.

Si'hafstaedt, H., De Dio^enis ejiistulis: AVc.

Jf» <U. gr, V (1892) S. 474. Eine mit minutiöser

Sorgiiilt'^ angefertigte Vorarbeit zn einer kfinftigen Neu-
lierauspalie dieser Hriefe A.

SclinlbUeiier, l.atiiiii^rlir I. Othlfi-S'hul'eit-

.Slnrmlxui'il U\v l\'; i'. l'raiiaration zu Cornel. N. von

J/i'hwfi/gifr, De viris illostribus, för IV, von

// MiäUr: 4. Übun^jsbuch für IV von //. Maller;

5. Vokabnlariuin fUr V und IV, vuii /'. Wi-inei,

3. Autl.: Bayer, iji/inn. I S. 2ti-2d. 1. Teilweise zu

fichwer. Bieilermaun. 2. Schalem nnbedenltlieh in

die Kande zu ;zeben. .'5. Vorzflfrliidi. Si-Iu'ititfiu.

4. Hecht i>rakti<i Ii. (Miii t/töfcr. .'). liraui hbar. Sr/infi-

lern.

Stein thal, Geschichte der Spraehwissenscbaft bei

den (iriechcn und Rflmem, 2. Aufl.: T*ln. An:. II 26 ff.

Plan und Dar-lilliiiiu' ^ind in der min-n .Viifl. nitdit

weseutlicli verüaderl. Die xot^rj i^t nicht richtig

charakterisiert. A. Thnmb.

416

Das lieben des A^ricula von Tacitus. Schulaus^',

von A. Jhotger: Sphli.A S. 59 f. Die Durchsicht

des Werkes konnte finlndiii In i -.mh. F..I. W'olß.

Tbucydidcs, Tbc Vlll. ü., ed. by T. 0. Tueker:

Aead. 1085. 8. 151. Gnt.

Verffils Godiclite. Krkl. vmi Tit. /^aJewlg und

C. Sr/iap)!-. Zwtites liaudchen: Acncide D. 1-VI.

II. Aufl. bearb. von I'aul Unauktt Bpli W. 8 S. -lU-

239. Trotz vieler Verbesserongen entb&lt das Budi

noch viel Überflüssiges. Konrad Rotstterfr.

Zieliarth, Krii iis. De iun iiirandn in im i- Grae« -i

quaeslione»: It'eo. Jea it. gr. V (iSOij S. 47i> f. Die

ersebSpCnide und mit guter Methode durchgeführte

rntcrsucliung vorrät umfa<'sendcQuellcnkcuntni8. Einige

Kinwenduogen roaclit TUeod. lieinaeh.

Mitteilungen.

Bemtrkaiigen n dn Lueriptioiis joridiqnM

greeqoea. Seoond fiMeicule. I.

l'ber den Zweck nnd Charakter des vortreff-

lichen Werkes der Herren Darote, Haussonl-

lier nud Ueiuacli huhe ich bei Ueaprecliung des

I. Faseikels {Woehen»ckr. 1892, No. 37, Sp. 733 ff.)

ansiiilirlich berichtet. Die Anlapc des Tl. Fa>eikcis

ist die gleiche, die Ausfiiiirung nocii surgfultiger,

denn die Herren Verff. hnbeu iin Verlaufe ihrer

Arbeit bereits gelernt In der Tbat giebt heim

l'hersetzt'ii nnd Kommentieren von ln^( lirifteii

noch viel zu lernen. Die Art, wie neuget'uudeue

fnsehriften pnblixiert werden, bringt das mK sieh.

.Meistens trachtet der erste Heraosgeher dauacli,

st'iiii'ii Knud der gelehrten Welt mii^licdist rasch

mitzuteilen. Von der to'klürung uiwmt er das

teressanteste oder aneh das ZnnSehstliegende gleich

mit, so dals eine spätere Herausgabo uicht melir

dankbar und verlockeml ist nnd (I>-.halb meisten'*

unterbleibt. Die Sammelwerke miiaaen auf ein-

gehende Erörtemngen rensiebten nnd heguügen

sieh dalier vielfach damit, auf die \'(irgäiigor zu

verweisen S«» kommt e<, dals uiiditige Inseiiriften

ohne eingelieude, uameutlicU ohuu erächüpfende

KrklSmng bleiben, bis lie dareh Znfidl einen

Krkliirer finden. Allerdings ist es manchmal

ainli die grolse Menge von Schwierigkeiten, die

e» unmöglich macht, dali» die Erklärung gleich im

ersten Anlanf das Hichtige treffe.

Dieser Fall trifft zu bei der Inschrift, die als

No. Xr an der Spitze de» H. Fa.-eikels des Hecueii

steht. Wer sollte &ie uicht keuueu. die beiden

lokrischen Bronzen (I. 6. A. n. 321 n. 822) über
Entsendung einer Kolonie nacli Xaupiiktos

und mit dem Verlrng zwischen thanthea nnd

Chaleiou. Um bei der ersten stehen zu bleiben,

so wnrde sie 18H9 nicht Obel vom ersten Male
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herau»geg('li«n von Oikonomides: soJanu liiitto sie

das Glück, einen chenso pingfht'inli-n als solmrf-

siuuigeii KuiiitufiiUir zu erhnlteu durch \\ ilh.

Viflcher, Rhrio. Hns. XXYII (1871) S. 39—96,
der sich der uieht gelösten Schwierigkeiten voll-

kommen bewnfst war. Sehen wir ab von der

flachen Behandlung durch Kgger, Journ. des 8av.

1872, 8. 33 ff., Bo nnd noch m wamn Roehl,

1.0. A. n. .321 (nicht l;V2), Cauer^ n. JJ!», E. S.

Roberts, An Introd. to Greek Eiiigr. ii. 231 (nicht

321) mit Appendix S. 346—;i:»4 und Bechtel,

G. D. 1. n, n. 1478. Doxa kommi jetit die ein^

gelicmle und sorgfältige Rehandlang düTok Da-
reste, Ilanssoullier und Tli. IJeinaeh 180—192

nebst den Bemerkungen S. I— III. Daik aber aneh

diese Beatbeitang noeh oiebt abeehlierMod «ei,

dies zu beweisen ist dem eindringenden Scharf-

sinne Eduard Meyers gelungen (Forschungen zur

alten Geschichte I (18y2) (S. 2ti7 ff.). Vgl. Meyei-s

BemerkaDg Bber den RemuH^ der ikm naeh S. 318
erst nach Drucklegung seiner Arbeit zuging*)

Ohne auf olle Einzelheiten einzugehen, will

ich eine AuKahl Ton Stellen besprechen, wu die

EricUmng des Beetuit wird geSndert werden
müssen. Sehon im Präskript wird S. 181, .\nm. 1

nurichtig aagenommeu, xutöfde stehe für xu(r)

fevdir 9^ jt^f voftoy, das mau hinzuzudenken oder

geradezu an er^^iaseD faabe. Diese Bemerkung
berührt um so eiger.tninbVht-r, als die Herren

Verff. selber S. Iö7 diese Ergänzung als unnötig

abweisen anter Verweieaog anf andere archaische

Inschriften. In der Tbat fehlt nichts; dagegen

ist aufzniÖHen tiäi'Sf , wie Dittenberger.

Jnd. lfd. llaltM. IW^ß^ S. 11 gezeigt bat Vgl.

aneh Meyer 8. 295 f. — Der § l hat das Sebick-

lal gehabt, ÜMt immer mifsTerBtandeu xo werden

;

*) Beilttatii; l)eiULrk>- ich folgendu.-«. l)it; (iruinl.iatzc,

die Meyer S. 20U Uber die Horaasgabe archaischer
Texte aussprioht. aeheinen niir durchaus l»oherzig<enswert

tn sein. Abweicliongien in der Transskription wenleu

awar iiuniur vurkomineu. Auch bei Meyer timle ich .S. "25)7

I>r. 2 tovi statt img, S. 206
jf,
3 tmtfmv statt mi<-

^er. Recht nnflcfaSn aber sieht m. E. ein arrhaineher Text

ans. wenn, wie das h. i Mi .vt r ilt r K:«ll isl, ,\usilrlUki'.

die wegen der Wet^liusDug vun S^äritus und Accunt un-

klar «dar schwer verstAndlicb sind, in Texte selber in

KlanuMm eikUrt wenlen.

Besondere Beachtung rcrdient auch Movers Beiuerkunn;^

S. 'JiMi Aniu. 1: 'der Jlifsbniucli. t-in iota .HiilüxTiptum zu

schreiben, wo es im Text als vollstäudit^r Buchstabe steht,

wird holfeBtlidi ans anseren Imehriftwerken alliiiKhIi<

Tfillix ver^ubwinil' n'. .S<iuilerbarL'rwei>L' setzen hei diu^i r

Inschrift ilie Hci,iu>:;i'l»-r des U'cin H nur bei « «ml iota

«ubsi rii«tum, während sie es bei « = /; und o = w iniskri-

bieren. Üv Ueet Dian nebeneinander A IG ir rjt laitif u.
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mifshandelt hat ihn besonders Roebl; nicht viel

besser geht es ihm im Re'^ueil. Der Paragraph

ist nicht gerade genua übersetzt; iVcrt'/räxrio»'

Uvta gar nieht. In seiner EigensehafI als Nan*
paktier — das ist gar nicht nnweseutlich — kann
der Kolonist wie ein Fremder fi7,Tft»[$] ^int>, von

Caner richtig erkauut uud uicht zu ändern; vgl,

Meyer S. 290 und 297, Aom. 1) die Beehte Ar
sich benu.<«pmchen (otfta hat erst Meyer S. 297
richtig verstunden als Gegensatz zu i'^; Icanm

übersutzbur, jcileufalls uicht mit 'ritca').

Schon bei der Bespreekottg des t Fase, habe

ich wiederholt davor gewarnt, Inscbrifttexte zu

korrigieren. Es frent mich, dais auch .M» ver

S. 21)1 diesen konservativen Standpunkt eiuuiiauit.

Ich weise daher aneh bei dieser im allgemeinen

sorgfältig in die lironzeplatte gravierten Inschrift

die Versuche, Fehler anzunehmen zurück, selbst

weun sie als Fehler des Hedakteurs, uicht des

GraTeora, bezeichnet werden. Die Worte tu mr
dtfXnut, Ovnv xrti XnYX"»'^*^' Z. .'i, welche Koehl

im Anschluls an U. v. Wilamowitz, Zeitechr. f.

G.-W. XXXI, S. 037 streichen wollte, betrachten

die Herren Terff. als Dittographie des Redaktenrs,

coiiiiiie le .tU/lr de l'in$eripiioti en offre de vombmut
e^xeiiipUg (A, 21—22 mc^t'^o»; B, ö Kfarttr}

B, 7—8 d^aran B. 16—17 do/wv etc.). Gerade
diese grofse Zahl angeblicher Dittographieeo sollte

einen, meine ich, auf den richtigen Weir führen:

dos ist eben der alte Lrknudeustil, der, um ja

keine Zweifel Aber die Auslegung m lassen, mit

Vorliebe zweinnil dsisselbe sagt. Vgl. Meyer
S. 2!>7 mit der scharfen Bemerkung Anui. 1 und

ä. 302. Der Inhalt der eben ausgescbriebeueu

Worte ist klar, sobald man annimmt, dafs der

zum Nanpaktier gewordene hjpoknemidische Lo-
kror, wenn er in ilie alte Heimat kommt, sofort

wieder deu alten Kreisen angehören kann, wenn
er will, oder aber *als Nanpaktier' (fehlt in

Meyers Übersetzung S. 2'M'i) wie ein Fremder unter

deu Schutz (l«s l''r<'mdeiireclite.s frett-n kann, wenn
er will. Stiitt dessen begleiten die Herren Verff.

S. 187 diese Stelle mit den Worten: autant qu'mt

peilt coiiijT.iulfe U tessU eonfut et ptut-Hrt atUre

de« li'j»' 14.
Schwierigkeiten bereitet das Siitzcheu Z. lU

ftantt^ioy. Die Dbersetznng und die S. 181,

Anm. 3 und S. 187 f. gegebene Erklärung sind

nicht richtig. Die Herren Vertf. haben in uicht

gl&oklieher Weise eine Scheidung in düporition»

generale» i^L. 1 — 11) uud di*po«uious purlii ulnrcu

roi^genommeu, finden es aber dann für nötig, dt

12. ApriL WOCIlKN.srUKIKT l'i Ii KI.ASSl.SfJlK l'lill.OI.OGIli. 18Ö3. No. 15.
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stthatitiier nutanl que pos»ihle un ffroupeinntf im'-
|

thodiqiie au denorJre de Coriginal. Diese vcriuoiiii-

liehe UnordnvDg haben ne doreh ihre Ehiteilnng

noch vergrölsert, indfliii sie >l:nUirch gezwnugeu

sin«], tlie Hestimmnnp iilior «lic A1)jiabfii (ti).oi)

aus beideu Aitteiiiuigcn zuäuiniueiizuälelleu. Die

ridit^ Erklftniog dnreli die Erkenatnis der

wirklichen Disponition des Gesetzes, das ja eine

durch die BucltsUil>cn des Alphabetes bezeichnete

Tiiragraphierung enthält, hat auch hier Meyer

S. 298 getroffeo. Er nimmt (S. 296) an, dATs,

wie bei den Gesetzen des Corptt.f iurU, die Para-

graphen erst nach dem erst«u Einschnitt gesetzt

werden. Vorami geht das sog. prineipiutn, sodann

iblgt ab § 1, was aaiih modwner fieseichnnng § 2

wäre. IJntfr Heriicksichtignng dipse>r Kinteilung

ergiebt sich für die fraglichen Wortti notwendig

die Dberaetznug: ^sie sollen [alsdannJ keine Ab-

galMD fahlen, die sie nicht bei den westlichen

Lokrem [gezahlt hiihen]*. Das niuls man freilich

nnnmwandea sagestehen, dal's der Gesetsgeber

durch das Streben nndi Kflne fast nndenttich ge-

worden ist.

Die Worte änö lö oqxo Z. 1H sollten ;ilifr!'i'fzt

sein, zumal da lü betont ist: noch 30 Jahren von

diesem [dem jetzigen] Eide an gereehnet. Vgl.

auch Meyer S. J:*!). Von einer Emenemng des

Eides (renoiircli-r /< ft^nieul) steht streng ge-

nommen nichts da, wenn auch die Bestimmuug

4rear$tv titf S^KOtf hunoP Si'dQUC Navrrmixtw

Hhrovfiloii; darauf hinausläuft.

Ich kann hier nicht die ganze Inschrift mit

dieser Ausführlichkeit kritisch beleuchten. Ich

Terweim aber noch ansdrSeklieh nnf die feinen

sprachlichen Beobachtungen Meyers. Mit diesem

und Caner würde ieli clier (trröhy iqoi' ^llu^' schrei-

ben als find v^o^ö*' ttftti'. — l urichtig beziehen

die Herren Terff. in § 3 die Worte n' ävif

it i mOC znm Vorliergehenden, während die Be-

stimniung lautet, er soll, ol) Mann ob Kunbc,

persönlich iuuerhaib drei Muuuteu nach Naupaktos

gehen. Fnr den Minorennen wOrde mAn sonst

einen Erwachseneu oder aeineu Vormund als

Stellvertreter schicken: seine Erblierecjitignng

aber kann keinen Augenblick bezweifelt werdeu.

Eis wird hier, wie Meyer S. 300 riohtig bemerkt,

dos Erbrecht der Angehörigen des Mutterlandes

in der Kolonie gewahrt, gerade wie dureli jl (1

das Erbrecht der Kolonisten lu der Heimat ge-

wührldstet ist Jedoch decken sieh bei Meyer

Cbcr^otzung und Erklärnng nicht völlig.

Die Stellung der Perkotharier und Mysacliefu-

wird scbwer zu bestinuncu sein; (Qr die von deu

I
Herren Verff. gc;4(l)eiio Erklärung jedoch giebl

ni. K. der Text kemeu Anhalt, llinsichtlich der

Leanng der Stelle glaube ich nicht, dala man den

Nom. c. Inf. adiög xal iti xQ^if^^^a gelten lassi'ii

dürfe (so Meyer S. ohne weiteres). Entweder

liegt hier ein Fehler des Graveurs vor, atiöi

statt aitiPt oder dann ist hier ansnahmaweiae

o — Ol' zu fassen, also ein Obergang vom Sing,

zum Plur. aiitovi anzunehmen, VgL Reeueü S. Iö2,

Aum. 1.

In der ErklKmng des heilU» Terderbtsn § 7

fB. 7—10) sind die Herren Verff. S. 18'.» glnck-

licther gewesen als Meyer S. tf. Ich billige

ihre Lesung Z. 9 f. tbv ytopno» tiritfotp» mA
Tov inlfoipo» [nicht tmf^po»] tot jiopfSt^ kann

aber nicht /.ngebcn. dal's 1o (>()i' rö»' 'YrToxyctiiidiov

Ii. 9 ebenfalls Accusativ sei; denn dieser würde

znm folgenden tiv jiop^v eine Tanlok^e nad

zu löi' entjotpof einen Widerspmeh bilden. leb

halt« demnach tleii rJonetiv ^io Qor tor '>'7roxi'it-

fudiov mit Caner, Meyer u. a. für uotweudig.

In der Anftuanog der joden&Us arg Tenohrie-

beneu Schlul'sworte ist wohl Meyer S. SOS auf

dem riditigeii \\ ege, wenn er erwartet, die als

HQoaiütM bestellten Mäuuer sollen uabescholteoe

Leute sein. Seine Übersetsnng 'GeriiditaToratand'

ist jedoch nicht zutreffend, denn der n^oaräri^q ist

ein N'ertreter vor fJcrielit
(
proi-urnfo)-). ontspreclietul

dem }i(}o'ityoi der Fremde», liichtig heilst es im

R«eutU8. 189: im proeweur ou r^pondmtjudidmn
nnd Introd. p. II: duteune des paiiiea devra cou'

slituer un rt'priif'ntiiiä mir hs lieu.r. — Während
Meyer auf die Erklärung des Satzes ä^atai xai

dofutf Xhrdwn mtv« Jiof adrafutqö» reraiebtet,

geben die Herren VerfF. die richtige l<]rkläning

('(iifmat xai döpty (sc. dlxav), die sie ilnn Ii den

Hinweis auf deu Sprachgebrauch Herodots be-

leuchten. Zweifelhaft bleibt f&r mich blofs die

Lesung xaiö Jtog = xaiü f4o(v)g, entre fux; sicher

aber ist, dal's es sich ganz allgemein um die Re-

gelung des Prozel'srechtes der Kolonisten handelt.

So giebt diese Stelle ein btereasaates Analogen

zur Regekng dee GeriehtsTerfahrem der Bunde»*

genossen durch Athen.

Sehr hübsch beleuchten die Herreu \'erü'. aus

§ 8 den arohaischen Typtw dieaee Erbrechts, das

weder Testament noch Enterbung kennt und in

welclicni <lie Idee des Fainiiieueigentuma nodl

ganz lebeudig ist (S. l'JU f.).

Weil im Yertrag xwiaehen CKaathea nnd Oha-

leion (I. G. A. .3J2; Bechtel. G. D. I. II 1471»;

Cauer' 230) nhil^v; B, <) ilie .Majorität bezeich-

net, haben Vischcr und Koehl iu unserer Inschrift
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B, 14 and 15 nXr^thc im gleichen Siuiie aufgcfiilist,

and die B«tmi Texft aiad ihueu gefolgt. Ich

Terstehe mit Mejer nnter nUfda die Volksver-

samnihiiig: <l(Min iluls <lic Majorität hex der Ali-

stitumuug die Kutscheiduiig giebt, braucht uicht

ansdrSeklich ge^iugt xo sein, während die 13«zeich-

uuiig der Körpevaebafli» ob Rat oder Tolk, uo>
erläfslich i»t.

Die ächlufsklausei babeo, wie aach Meyor
S. 318 anerkenoi, die francBnsehen Heraaugebor

S. 192 zuei-st richtig iuterprcticrt. Eine kleine

nifft-n iiz besteht bloCs tliriu, du(H Mover •.'!»_*

mit den übrigen Hcraasgeberu B, 21 f. tariü
eehrdbt, die franz. Erklärer raMt io den näni-

licheu Pankten. Ich halte tteitd für richtiger:

b.'i lurtit vermisse ich ein iota inlscriptum, das

iu uuserer loscbrii't sonst nii-ht felilt.*)

So stark, wie Meyer glaubt, weicht seine Inter-

pretation von der truditiunelleu nicht ab; das Sfligt

auch ein Ulick auf ilie lichtvollen Betrachtungen

der Herren Üiireste, Uaussoullier und Keinach in

der Binleitnng a I—III. Das Hanptverdienst

Meyen bleibt, dafs er durch strengen Koosenra-
tiriamuH gezeigt hat, dals die Tuschrift bis nnf

wenige iStelleu genügend erklärt werden kann,
ohne dafs man Ändeningen Torznuehmen branebt.

Aneh die zn Gruiule liegenden staatlichen Ver-
hältnisse der Lokrer hat er besonders -scharf l)e-

leuciitet. Zwar haben aach die Herren Yerff.

des ütaial S. 186 eine Anzahl Notizen Ober die
Verfassong der Lokrer mit ] !< if« zusammen»
getragen; wenn sie aber giaiilien, un^er Hc^etz

wende die beiden Hczeiclintiiigeu hypoknemidiscbe
Lokrar nnd Opnntier a peu prh indiffA-einmnd
an, so irren sie. Nicht blofs spricht dagegen die

Wahrscheinlichkeit — .leiui es wäre .loch sonder-

bar, wenn sich ein Volk iu einer rechtlichen Ur-
kunde promisone mii zwei verBehiedensn Namen be-
n«-iin.-ii würde ^sondern vor allem die von Meyer
glänzend erwiesene Thats i. dals die 'O ro» mji

za den^op^oi loi '

) noxi aiiidnn dieselbe Stdllung
einnehmen wie, im strengen Sprachgebrauch, die

U»tjmTot zn den Uiuxoi, die Snaqiiätm zu den
^axtdaiftöftoi, die N);,iaTot zu den fiotwioi. Mit
anderen Worten: überall, wo es blof« anf die

Yolksangehfirigkeit ankommt, heUkt das Volk in

unserer Inaohrift w^op^ot te) 'rmitiwfMt», da-

*) Ans B 21 hat Ziebarth infolge üdaebex Inter-

pnnktfoB Eideshelftrr erschlossen nnd ich habe Htm hi
ilirst r Wi» hcnsl lir. {•<'.f2. 'S«. 17, S|i. 1-J77 f. voreilis,' zu-

gestiiuiiit, bin aber eiiift besseren belehrt durch TU. UviaacL.

Rer. des gr. V (1602), & 476.

gegen ansschlielslich ^Onövtm, sobald von poli-

tischen Verbültuiaseu oder der Gerichtsbarkeit die

Hede isi.

Als besondere Vorzüge der Interpret^ation der

Herren Dareste, Hanssonllier nnd Hoinacli hebe

ich hervor die Hinweise auf analoge Bestimmungen,
z. B. in der Apoikientkvnde Ar Brea, die Ans-
fulirnngen über die Beziehungen der Motterstadt

znr l'Hanzstadt (8. Ib7), über die zum Teil zwangs-
weise erfolgte Besicdelung von Naupaktoa (8. Iö8;

noch besser Meyer S. 293) nnd aber die Erneae-
rnng des Bündnisses. Während die letztere Be-
stimmung bei Meyer nicht sclnu-f genug hervor-

gehoben ist, weisen sie nach, wie lose das Band
zwischen Mntterstadt nnd Kolonie war nnd wie
«letnnach 30 .T:ihre, die Pancr einer Generation,

die lüugiit« Zeit war, während welcher mau sich

anf die Treue der &>lonisten glaubte verlassen

zn dSrfen. (Forts, folgt.)

AeadAmie des iueripliona et belles^lettres.

8. Mftrz.

Iloissicr, t'Ler cini! Inschrift aus Scriana. Q.
Auicius Faustus, Legat in Numidien 196—201 teilt

der Stadt einen kaiserlichen Brief mit. Es crgicbt

sieh, daA Seriana das alte Lamiggiga ist.

Veneiehnis neu erschienener Bücher.

Aristotle, Gonstitation of Athens. A revised

text witli introiluction, notes and indiees. yaemniftUr
370 S. 8. Sb. 15.

Aristotle, Ethics. Tnuislated. Ulnstr. by intro«

ductions, critical history and a n<\v analy^is of bis

spcculativc works by ./. Gillies. liuiilledge. 3«ü S.

8. Sh. 3,G.

Demosthenes. Ia prima oradone Filippka coUa
versione latina di P. Maniuio. Yerona. 10t 8. 13.

L. 1,50.

Lanciani, It., Pagan and Christian Jioine Pro-
fusely illustr. Macmillan. 362 8. 8. Sh. 24.

Massi, H. .1., Compciidious desoriittioii of tho

niuseuins of ancient (ireck und Roman Si ulptiire iu

the Widciin i)alace, with Die additions of ihr l.triisraii

and SgjrpUan museums. 4. ed. Borna. 232 ä. 16

eon taTola. L. 3,S5.

(Quillt iliaii, Institutiones oratoriae. Book 10.

Kcvisi il tcxt, by U'. JUeti/on. Clarendon Press, 12.

8h. 3.

Ohnefalsch - Richter, M., Ki/pros. Die Uibel

nnd Homer. BeitWlgc znr Knltur-, Kunst- und llell-

:jiMusL'< <i litf Mit ISfrUi'ksirliti^iuD^' eigener 12jähr.

Ausgrabungen. Mit einem Briefe von K GlaiiUotie.

I. IL BerUn, Asber. VUl, 5S» nnd 5 S. 4. Mit
273 Textabbildungen und 229 Tafeln. JL 180.

VanBtw.BedsklAiir: Dr.Fr.Hardcn a«rtla8w4S. lAiMamAwn.
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ANZEIGEN.

l)D()cre Sdjulcit uiib Uiilucrfitätcu.

Wu {ie I^eiitjutage eingeri^tet fein follteii

bttfQcIcQt von

l>r. ^ttUtt« ^^otttniintt,

«atjlit^ tft erfi^nen:

3. £attmonn, Web. aicg t: u < tnnnüv u t bic ^^crirniiwc«

bctttfc^eii itn^ latciittff^ii <$lemetttaruitt«rnd)t^.

i^attuittiiit niib Cnttmoiiu-iHüUcrs f«»»"«!' W""if*» l'feö"
(iegcii teil tcn! 1. Cftotior iii '^eartcitttlig Wt, 9Mfe9€m juutm ißumfpWi*'^

^tktpliaen cnt|>rc<l)en.

»efiuf« »rüfun« auf «i«nt. tinfuhnnui ftfllctt mir acrit Al«•i'•^'."U't^^• -,1:1 ««»

füflung, cbciifo 5Uuct(*ili|f« betJialimanii'ji^f» UiitfrriHtJU^nTtfn nebli tUivrecDinigen.

pjotthuu'u. "^Tan^onboccft &: ^uprccßt.

R. Gaertners Verlag, H. Heytelder. Berlin 8W. |

Neu erscilienen:

Die Sülonische Yerl'uüsuüg

in

Aristoteles

Yerfassungsgeschichte Athens

Dr. Brano Kell,
PlroftMior an der Uiiivci-sitiit Sl nUklmill.

10 lh<L" n. 1; Mark.

^...j^jaJOcftO'jrra^nr-ii>iriiT< TBiTT'^'i -'ii--''^--' ^n'^' i V*

% Oaettitetg »erlog, C>. J&et)felber, ajetlin SW.

Mayer A üfffillcr,

Berlin, M&rkg:Ta,fenatTftrM 61,

kaufen zu guten rretsen:

• iardÜiMiani, AngoitiM
<4fi8er, Bfltwi« deatache Littentar
Ast, lexioon Piatomcam
Hitant, lexicon Thncyrtideum
SchwartK, scliolia in £uripidem
Kuri|)it]eK, Hemclcs t. WUuMWita
Tragicoram reli^u. ed. Huiidc 18BB
Tecbmer, Pimmtik
Hoffmann tob PUlmlebM, halM'

Ilel^ae,

ferner einzelne Bttncle n. giOCsete

K«tlien von:
(Virpns Inscriptionnm Latiur., be-

Aonders VI-XV
Jahrbücher Ar Philologie
UlieinLs«hefl

PllUolüffU8.

tum

fi(afe|eii tnfl Satemtft^e

ffir

firof. 31. Prtto Prof. I>r. 3. Crlimnilll,
ObKU|)tcrii am ügL mnafmin )U ittittfletL

3n }nci ZtiU«.

erller
|

3lwi««v SMl.

Öi-arlu-iU-t von 3. Ctlimnnn. SloirbtiUt von Ä. Bttto.

(K) e<it<n öt. 8». Hart. 0,(J0 IHI. 1^ *iO atitcn jt. 8*. Ä«tl, Ü,ti0 m

BerlinI SW.

Beiträge zur Geschichte

Politischen Ideen
nn<l der

B^giernngspraxis.
Von

«otih-lcd Koeh.

Erster Teil:

Absolutismus

und ParlamcDtarismus.

VUI v. IHtSdton. gr.e». 4^M.
Drei weitere ß&nde beflnden oieh

in ViirbonMtimcr.

Seeben enehien:

au-i (Irr

HiNtoriHclieii Liftoratiir

hcrausgcguben vuu di-r

in

X\I Jahrgang 08W) M«H 1.

Prcii du Ja)i-g>r|;« |4 H«te| 6 Marie

Zu beziehen durch alle Buchhaud-

luBgea and PoetuisUlteB.

R. SaertRert V«1«|, H. MyMiir,
BerÜB SW.

Mit einer Bellasre der WcldnMiacefceii BachliABdliiBff in Berit«.

K. tiiveriHcrs Verlag. H. He.vfulder, Beiiin SW. Ilroek von Leoobeid Simion, Berlin SW.
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jtriMMmmi und Antrigm: «.lu

A. n>-mpiit I'hIId de Leisert, Vicalre* et comtea
a'Arri<iue ((i. Zipppit 42

F. I m b o ci t' - B 1 u lu F r . ror* ri4tk<>pf« auf rümiat-h. Hilnxen
«ler KepuliUk iiikI ilt>r Kttiwrxi-if it Aufl. A. PiViflVr) 4s»

Fr. Heitz, rie <lxifl |">t>tiiruni l.ntiiinr. epithecia. r>rt. I.

(H. Bclling: 4."»

A. OHrBtnnre. Kni<l<> »ur l'< iii^'>'l<- ifAftcUtt 4aM Ics
Ueornaiies <!•> Virgile (Ii. Moncii) . , iSt

ä. ftBb«. Ite HfdKk&ii 4m
nd« dt. BoMBtMts) . . .

iMiii»: BmM dM 4tadM
(BcMah). — Jahitaeb

VolSOi Ok«alUD«Mml».
lieh DmtoelMB

locitehi'n Iiisürut-i. VTl 4. —
Xoticie 'It'cU SiHvi. Si.)>t. .

tt tB"—

Jlitltilum^t« : DiTikniAl fiir Karl B"<'ttiili>:"r. — P«s riimimlic
I.illiouslnmr zi\ Nciire. — l'oili x K<iti Fiirncsiniiii» —
Autlluilang viaer bemulteu Uaiuiu-ue zu Thal bi>i Aken.— O. äohal(lt«fs. BmcMrkiuirai m dan Inaoriptimui
*— Mooad fcwilcmki IL

TtrMmtkmü mu tntkimnur BUclur

Die Herren Verfasser von Pmi^inmen, DissertAtionen niul sonKli^ren Gelogciilieitssiliriftcn werden gclieten,

ResenaionaexeBplu« «nB. Oaertaera Verlagsbnchhiutdliiiic, BerlinSW., Sohtfnebergeratr. 20, eiiu«aden so wollen.

BmwasioBni od kaaeigfm.

A, Clemrat Palla de Leseert, Vicaires et comti^
d'Afriquc (<lc DiorU'-tien ä Tlnvasion vandale).

1?.ir«i-i« du Recueil des Notirof! «>! Mi''mnireB dn la

Sod^ archeulogique de Cuiibtantiiio, vol. 26.

CoiistantiiR', Adolplic nraliaiii. is'.'J.

Der Verf., dem wir bereitü eine Reihe von

ArbntoD tttwr di« TOmMbe Hwnehalb in Afrika

verdanken, behandelt hier die NachHebten Qber

Vicarii und Coniites von Afrika von ihrer ersten

ErDeuuuug bia zur vandaliacheu Kroberuug. Zu-

erst bespridtt er EbsetEang, Titnlatar und Macht-

befngniase. Für die iiulk're Ruugatellling der

Vikare (>) hätte auch dif Verfiifjiing vom

13. Sept. 4Ü1 (Cod. Theod. 1, 1j, Hl) uu den Vi-

earias HispaoMmm Bertlekncbtigung Terdieot:

*uallum penituH honoratorum publica salntatiooe

sine cblamyrlis inrlnmento vieiiriam potestatem

odire oportet*. Abi äitas des Vikura wird Karthugo

•agvnofDmen. Da kommt man aber sebwer hin-

weg über die Verordnung vom 20. Ait^c. ."^79

(C. Tli. 1, IT). (Ii au 8yafjrins, der mir rrokoiisiil

TOD Afrika gewesen aeiu kann (8«)ock, Öyininacims

p. GS); 'Tieario Äfricae aditos provineiae pro-

eonaolaris inbibendos est, tantunqne ei cousilü

gratia iu Thebcstina civitate accessus pat«at'. I>as

hilat aich nur ao verateben, data damals wenigstens

dem Vikar der Aofenihalt in der Prooonaidaris

thatüohlicb verboten wurde. Anderseits zeigt

denelbe Erlab, daJb der Yikar ein Bareaa iu

Karthago hatte: ^vect^pdiasanei^MidKarihaguiem

ooiistituta vicariae praefectnrae apparitin procuret'.

Daraus erklärt es sich zur (Jeuüge, dais mehrfach

der Empfang kaiserlicher Erlasse an den Vikar

in Karthago registriert worde. Es ist mir zwaifel»

haft. inwicfi rii wir überbnii])t ein Recht habettt

vou einer festen li^aidonz des \'ikar8 zu apveohen,

da jedenbUs ein befalehtliolrar Tefl loinar Amtri-

seit der Bereisnng seiner ProTinien gewidmet

war. Davon spricht die Verfügung im Oescens

vom 27. Febr. 372 (C. Th. 1, 15, 6). Die Unter-

seblagungen von Stenerbeamten soUen zuerst rom
Statthalter mterancht werden: 'nbi primnm tarnen

sioceritaH tna proviuci;iiii introierit, requirat at-

tente' u. s. w. Das Verhiiltuia des Vikara sum
ProktMuml ist keinesiregs immer dasselbe gewesen;

dos aeigt «n Bliek auf die afrikaniaeben Getreide-

lieferungen. .\m 'Jtl. Aug. 379 wird anrb in

dieaem i'uukt dem Vikar jeder Kintlui'a in der

Proeonsniaris Terwebrt: Sniunii antem oageaAo

annonae praefectus iiumiueat, vestes largitionalea

ainceritatis tuae' (des ProkousulH) 'co^'nt nffioiuiu'.

Die aelbtitäiidigo Tbätigkeit dea Prokuusuls für

die Yeraorgnug der Hauptstadt seigt aneh die

Verordnung vom 1. Dez. SC") über die afrikanischen

Bäcker (C. Th. 14, ä, I J): 'itu veniunt. ut eos offi-

cium, quod tibi' (dem l'rokouaulj 'paret, pistorum

patronis adqne praefeeto annonae apnt publica

monumenta consiguet'. Zugleich wird er an die

Verantwortlichkeit erinnert, die jeden Statthalter
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triffk, der seiner Vorpfliithtunf? uicht voll uacli-

komint. Eine fiir ilic iiljri>rcii afrikaiii>>olieii Statt-

halter bestimmte eutsiprecheude Auonluuug vom

12. Juli 380 (C. Tb. 14, 3, 17) geht an den

Vikar: 'iiulices Afriianos Innüahilia sinceritas tiia

huiiismodi intoriiiinatione conterreat'. Dagegen

beätiuimen Arcadius und Honorius l!l. Dez. ',]'.}•>

(C Th. 1, 15, 14): *Ticarinm itaque, virum spectji-

bflem, per Äfricam volnintu in proconsnlari pro-
[

vincia exactiouis et transniissionis nocessitates

arripere', und am 2U. Sept. 401 hciliit es einfach

'ioarinm Afrieae, qtiem totitn coUationis ae trans-

missionis cnra constringit' (C. Th. 1, 15, 17).

Di<' Machtbefugnis des Cotnes Afrieae fi-tixrkt

P. (ö. 2-1 fl".) auch über Teile der Maurt-tauia

CaeoariennB und der Tripolitaoa, obgleich dort

eigene Dnces befehligten. Eine gewisse Stütze

dieser Ausdclnuiiitr könnte man für die Cacsa-

ricnsis iu der luseiirift C. 1. L. \ III 0202 finden,

wo die Stadtbebdrde Manem herBtellt Smneta

comitnm [executus] iussa'. P. sucht, grofsonteils

iu Anlehnung au Masi|ueray, die Ortlirhkoit der

iu der Not. Üc. 2ä uuter dem C'omcs stehouden

limitea zu beatimmeD nad an beweisen, daTs diese

in der Reihe von Ost nach West aufgeführt sind.

Doch ist eine solche Reihenfolge nur bis zum
Limes Caputcelleuais za erweisen; die vier fol-

genden mfl/sten dann naehgetragen sein oder eine

sweiie, innere Linie 1)il<1en. T'in znr Klarbüt zu

gelangen, rnüfaten auch die c. ^iO. 31 unter dem
Dox proviuciae Maaretaniae und dem Dux pro-

vineiae Tripolitanne angeführten Limites nnter^

sucht werden. Zu iiemorkcn ist, ilil's iii>luvri>

Oreuzstreifeu sowohl unter dem Cornea, aU uuter

einem der Dncee wiederkehren, so in Hanretanien

'limes Cohimnat«Dns* e. 25, 30 ^ 30, 12, «I. Hi-

densis' 25, 35 = M. Viihnsis' 30, ]•]. '1. Caput-

celleusih' 25, 32 = 3Ü, 18, iu der Tripoiitana 't.

TüUbarensifl' 25, 33 «> 81, 21.

Die Liste Ist mit sürgfiiltiger Benntznug des

gesamten .Materials aufgestellt; am meisten Re-

denkea erregt sie in den ersten Jahren nach

Konstantins Sieg über Maxentius. P. halt an dem
Vikar Älafius fest, obwohl er nur in einem allein

von Optattis aiii.'t'füln'feii niul ln")elisf walir^cliein-

lich eri'uudeueu liriele genannt wird, dessen Echt-

heit aneh er kanm verteidigt (p. 47 ff. Beeck,

T^rkundcn über die Aiiringe de» D<)uati>nms.

Ztselir. f. Kirchcn-(ie>eli. 10, 5.'>t; tlV). Da mm
P. auch den 1. Aug. 3)4 als die Zeit der Sjuode

von Arles verteidigt, an der der angebliehe Alafios

haftet, muls er (S. 42 S.) dessen \'ingänger Älius

Paulinus nnd Verus fax dieselbe Person halten,

da Patrieins als Vikar vom Herbst 312 feststeht.

Nun ist allerdings .Seecks Verschiebung der Synode

von Arles auf den 1. Aug. 31tJ keineswegs sicher,

da namentlieh Konstantins Anwesenheit nicht fiset-

steht; alicr worauf beruht denn die Ansetzung

auf 314 V I >ars derselbe Manu in dem Protokoll

über die Untersuchung gegeu Felix von Aptuuga

und in einem vielleioht ein Halbjahr danach ge-

l

schriebeneu kaiserlichen Brief mit ganz verschie-

denem Namen erscheint, liodüi-fte doch eines be-

btimmtii!reu IJoweises. Bei dem Prozel's des Felix

von Aptonga verteidigt P. das Datum Angnstias

25. Febr. 314 gegen Seeek nnd noch im Anbang

(S. liUJ) gegen Dnchesue, so leicht eine Ver-

wechslung der Datierung 'post eonsulntum' mit

der einfaehen Konsnlnennung geschehen konnte

und uaehwoislich bei Angnstin geschehen ist. Und
liifst es sich im Emst denken, dafs iu demselben

Streit, nachdem inzwischen immer neue Be-

schwerden erhöhen waren, am 2. Okt. 813 in

Rom. nui 15. Febr. 314 in Karthago nnd am
1. Aug. 314 in Arles verhandelt wäre?

S. 107 f. bei der Besprechung von Gildas

Familie hätte die Inschrift von Rnsgnniae CLL.
VIIT 'J255 nicht unbeachtet bleilien sollen. Die

dort genannten -Flaviuä Nuvel ex praepositis

eqnitnm armigeromm [i]unior., filins Satnmini

viri perfectisaiBii ex eomitibus et Col[i]oia[e') ho-

m stissimae feininae, pr[on]epOS Eluri Lnconii|. —
cum couiuge Nouuica' sind doch wohl niemand

auders, als Gildofl Eltem. O. SippeL

F. Imhoof-Blumer, Porträtkojife auf römischen
Mttuzcn der Uepublik und der Kaiserzeit.
FOr den Schalgebranch heraust^egeben. 2. ver-

besserte Ausgrabe. Leipzig, B. G. Tovbner. 1892.

gr. 4. Geb. 3,20.

ächou iu der 1. Autlage der zu besprechenden,

vor kurzem in verbesaerier Gestalt erschienenen

Sammlung hat der Veit die Ansicht ausgcxproehen,

dal's die Miin/en Rom-: nnd M-iner Kolo-sieii, die

sowohl für die Altertumskunde im allgemeinen,

als namentlieh für die Geschichte ein so wich-

tiges Material si hon geliefert hiibeii und immer

noch liefern, aiirli im I riterrielit melir als In-Iier

herungezogeu zu werdeu verdieuten. Von diesem

Gedanken ausgehend, der immer mehr Anerkennung

fiudet nnd mit Recht auch verdient, hat nnn

Iinhcdf in den 'I'ijrlrätkü|>fcn auf rnniiselieii

Münzen' die IJildnisso der Vorläufer der Moujirchic,

der Kuser nnd der ihnan nahestehenden Personen

znsammeiq^tellt. Raritäten waren 8ell»t\erst.iiid-

lidi ausgeschloesen, ebensowenig konnten besonder»
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Interessante Legenden !>erürk8ichtigt werden. Nur

zu billigen ist ferner, dals für die spätere Kaiser-

s^it die Aiuwahl der abzubildenden Münzen auf

wenige R«geiit«D bndirinlrt worden ist. Die

8ammlnnp ist sehr iibcr>iclitlich anjrelept. In dein

den 4 Lichtdrucktafolu vorangeheudeu Verzeichnis

sind tabellarisch die Namen der Müuzherreu, die

Daten des RegimnuigSBntritts nnd -endee nnd die

Todesjahre znsnmniengestellt , die Lofrendeii der

abgeliildeten MiUneil mit den notwendigen Er-

giiuzuugeu, die Ctete WM Cohen oder Mionnet

nnd die Bexeichnnng des Metalls. Stemoheu be-

zelclineii diejenif^en Personen, deren PortrPit'j sieb

hia jetzt aar auf Münzen römlHoher Kolonien oder

griechischer StiUito gefunden haben. Wo es nStig

schien, sind den I^>genden erklärende Anmerkungen

beigegeben worden. Diese Anordnung Iiut Tmhoof

mit Hecht auch iu der 2. Aoiiage beibehalten.

Dagegen sind mehrere Daten berichtigt worden,

S. B. die Todesjahre des L. Antonius, des Caius

OMSar, der Sabina, der Domitia I>uciihi, ebenso

eimelne Namen, so dafa wir jetzt u. a. Maxiuiianuä

Herenlins, Maxinraa Daza, Romains Augustus (so

nach der Legende) lesen. Weg^i lassen ist der

Name des Sponsianu-s nach dem Vorgange von

Cohen, der ihn \ II 254 für eine Fülschung er-

Ulrt hatte, nen htnsngekommen Fnlvia, die Ge-

mahlin des Antouiuä , * L. Dumitius Domitianns

(Achilleus) in Alexandria (iftfi p. C). l'ranius

Antoninos, der in der 1. Auliage nach äeverua

Akiander stsbti &t in der 3. mit Marinns Paos-

tianas (348) nnd Jotapiauus znaammen-

gestellt. * Marinns ersehoint bei der Familie seines

Sohnes Philippus Arubs. Von den Anmerkungen

riad einige weggelassen, andere nrogestaltet, je

naeh Bedürfnis verkürzt oder erweitert worden.

Für biU)Holie Ausstattung hat die Firma B. G.

Teubuer wiederum iu gewohnter Weise Sorge

gefangen. Die Liehtdmoktafeh sind gans TOnmg-

lieh gelangen; die Porträts treten viel pla.stiseli(!r

herror und die Aufschriften sind sehr gut lesbar.

So kann denn die 2. Auüoge der 'Porträt-

kSpfe* in mehrfacher Beziehni^ ab eine ver-

besserte bezeichnet und empfohlen werden. Dem
Forscher, der seine unifassende Kctintnis des

Münzweseus in so anerkannter Weise auch iu den

Dienst der Sehnle gestellt hat, werden wir Lehrer

dadurch den sehOnsten Dank abstatten, dafs wir

seine Znaarameu-stellung flcifsig benutzen und mit

ihr am richtigen Orte den l'nterricht belebeu.

Winterthnr (Schweiz). Adolf Pfeiffer.

Priderioiil Seitz, Dr. phil., srripsit de fixis poe-
tarum Latinorum epithctis. Part. l. Über*
fddM 18d0 (Pngr. No. 481).

F. Seils hatte in der Sehrift *de aifieet. poet.

lat. comp.' (ßonnae 1878) darauf hingewiesen, dafs

seit der Zeit des August nicht wenige uameutlich

bei Vergil oder Ovid gebraucht« aus Nomen und

Yerbnm (besonders üaro nnd gero) lisnamsm«
gesetzte Adjektiva 'epitheta fixa" sind. In der

vorliegenden Schrift sammelt er, gelegeutlich über

die Zeit des Yenantins nnd Corippns hinausgehend,

erst deomm deammqne ^ henmm epitheta, dam
i|iiae adhibnemnt poetae in rerum geographicarum

maxime desoriptioue (Beige, Flüsse, Städte, Länder

und ifate ESowohn«), nm in zeigen: onm appoaUn

hand paaea enm deomm et hominnm BominibnB

adeo coalniase, ut cognomina rectius esse pntes

quam epitheta, tum alia qnaedam adiectiva in

deseribendis xebns mythologicis maarimam partem

et geographicis qnasi typica facta esse epitheta

sive eiusdem rei propria sive comphiriinn rerum

communia. Dabei bietet sich Gelegenheit, einiges

zn berichtigen, was B. Deipser Uber die Bildung

nnd Bedeutung der .\djektiva auf -fer und -ger

gesagt hat. Die späteren Dichter gchranehon

häutiger die Komposita auf -ger, aber ein Unter-

sdiied der Bedeutung tou denen anf -fer ist nteht

vorhanden. Mehrfach erscheinen derartige adiect.

comp, in passivem Sinn; schliefslich verliert der

verbale Bestandteil seine Bedeutung ganz. —
Den Sohlnft bilden ein index nominum qnonim
colliguntor ^timta nnd ein Verzeichnis der loci

plenins explicnti vel emendatU ESin index epithe-

tumm fehlt leider.

Es fehlt dem ünteneiohneten die Belesenheit,

um den Wert der Arbeit voll zn ermessen oder

gar etwas nachtragen zn könueu ; doch glauVtt er,

dafs sie die sorgfältigste Beachtung der Heraus-

geber naebaugnsteiseher Diehtnngen and derer

verdient, die Nachahmung des früheren Dichters

durch den späteren behaupten, ohne vom Beweis-

material auszuscheiden, quae a Vergilio Ovidiove ficta

et novata ad snpelleettlem poetieam eompwrmdMn
in communcm abierunt poet^irum usum et ex com-
rauni lingnae usu recepLsse putaudi sunt po.steriores.

Wo Seitz auf Ciruud seiner Sammlungen den

Oberlielisrtsn Text wteidigt, wird eme besonnene

Kritik ihm wohl uberall beipflichten; aber sehr

bedenklich erscheint es, solche Sammlungen zu

Konjekturen iu der Weise zn verwerten, wie es

S. 18 geeehieht. Seits kommt hier, ansdieinend

selbst zweifelnd (nisi fort^' mecum facia de vi rsu).

' darauf zurück, dals er in der firäheren Schrift

Digitized by Googfe



431 10- April. WOCHENSCHRIFT FOR KLA8SI8GHB PHlLOLOOlB. 1888. No. 10. 482

vorgeseliliigen hat, Tibull T I. H zu schreihen:

veuturam adiuittat »ubij'er Euriis aqaatu (vou

HUler in den Tsxt aafgenomioen; fiberliefert im-

brifer areUB), cum nliis de caasis tum qnia »tubili

ma haec coniangnnhir. Die 'nline cnnHai«-' kennt

der ünterzeichuek; allerdings nicht, da ihm jene

Sefarift nieht vorliegt. Aber anch wenn wir ein»

mal annehmeu wollt' n. ilafs das Qberliefert«' amis

nnrichtig nud das von Huschko ziiernt eiiipfolilcne

Kurus eine Verbesserung wäre; wcuu wir ferner

glaabten, dars der oüfeobare metriMbe Fehler des

Verses durch Kinsetziing einen konsonantisch anlan>

tendcn Adjektivs für imbrifer geheilt werdon nnifste

[ansere Ansicht, dulä m dieacu Aiiuuhuieu keine

VeranlaflBinig irt, wMden wir an anderer Stellt'

begrflnden]: so würd<* tins tlie Thatsachp, «lul's

nubifer Enrus au je einer Stdlo des Lncan. tjtut.,

Sil., der A. L. vorkommt, zwar die Möglichkeit der

^igektnr nnbifer neben Enme tot Angen f&hren.

aber sie als Argumeut für die Konjektur 'nnbifer

Enrus' heranzuziehen, wie Öeitz thut, und in Kiick-

sicht auf sie die dea gleichen Anforderuugeu ge-

nügende Ton Hanpt nnd Mfiller aofgenommene

Koiyektur 'uimbifcr Enrus' au^/iis( lilii l'-cn, weil

wir die au sieh auch eiuwaudfreie X'erbintlung

mfiiUig ans Späteren moht belegen kOnneu, das

wfirden wir nicht wagen. — Wenn sodanu Seitz

fortfiilirt: Kodctu ciiiin sjicctunt cetera eins venti

epithetu, qualia acer niger rapieus rapidns suevus

torqnens, so Behebt nns «eodein epeetänt* nnr auf

ein einiigee der aeehs epitbeta, auf niger, wirklich

7,u pns'ien: paCste es aber auch auf alle und

uühmvu wir die Steilen hiuzu, wo z. B. Uoraz

den Enmi plnvins, niger, aqnosus, agens niinbos,

t«mpeätatem deniittciis nennt, würde uns doch

'iMiini' iiiivcrsti'nulüch sein, und nimbifer noch

immer ebenso möglich erscheiuen; und es bleibt

nnseres Eracbtens möglich, trotsdem an drei ci-

tierten Stellen des Ovid, VaL Flace. und Avien

auch der Nutus nubifer genannt wird. \\ enn
j

iSeitz die Anmerkung mit den Worten schliefst:

Cetemm loci Tibniliani eormptebi *imbrifer aren«'

nearäo an huc transfluxerit ex recordatione poste-

riornm (H ."^teilen des Stat., 1 des Scneca), so

werden wir, wenn es gelingt, das überlieferte

inbrifer arene all riehtig in erweisen, an eine

recordutio pofltariomm in dem Sinne, «iafs wir

letztfTi H Iiis L'on. subi. fassen, mit grül'serer Wahr-

Bcheinlichkeit deukcu dürfen, wenn es uns auch

fem liegen wird, naoh Art dee geeehilderten Ver-

fahrens des Verfa.ssers in jenen Sfelloii eine Be-

stätigung der bei dem älteren Dichter überlieferten

Lesart zu linden.

All I>rii(>ktehlern ist zu verbessern: S. 3 epicos;

S. 11 internum; S. 2b iognm; S. 15: Prop. 11 2, Ö;

Ph>p. ni 16, 51; (Ttb.) 111 4« 45: 8. 16: Ftop.

III 1.3. 44 (sonit iit stete die Bücherzahl noch

Lachmanu angegeben; fibrigeus sind die einzelnen

Gedichte aus III [vgl. S. 18. Iti mit S. -2(>j und

ans IV r^gL S. 13. 14. 35. 26 mit 8. 14] an-

seluinend nngleiehmä&ig geühlt).

Berlin. H. Beliing.

A. Oltramre, £tniie sar 1'ßpiaede d*Ariat£e
dans los Grorui ines de Virsile. freiicvi' et

Mb'. ISUl'. II. (.cur^.', liliraiiT editcur. 1'j.sS. S'»,

Die anregend geschriebene Arbeit des Verf.'s,

welobe in 6 Kapitel lerfiUt (I le probUme.

II domiee du probl^me. les personnages. III don»

uees dn proldömc, les animaux, les choses et les

nombres. IV Interpretation d'ordre ph^'siqne et
j

ngrieole. V Interpr^tion d'ordre historiqne.
|

VI Interpretation d'ordre moral et theologique.

—

Couclusions) will das geistige Band auflinden, das

den Schlnls des ganzen Lehi^edichtes mit den

früheren BBebern Terbindet, sie will den lena
|

„fache (S. 2'2) entdecken, weh lier in iler Aristäns-

fabel liegen soll. Es scheint dem Verf. u. a. da:>

Urteil 0. Ribbecks (Rom. Litter.-Gesch. II, p. öl),

dafu der zweite Sehlnlii der Geoigiea mit den

übrigen besangen in keinem rechten inneren Zn-

sauimeDhaogo stehe, etwas ungerecht; es fragt

sich, ob man den Diditer moht rechtfertigen

könne. — So nntersocht denn der Verf. unter '

Angabe des tnythoh»gisehcn nnd litterariHcbeti

Materials zunächst die einzelnen Personen de»

Mythos, den AristSns (liaHluv dgntTtOiK), Or-

pheus und Eurydice, bei der letzteren macht er

auf ilirc VerwMiidtseiiaft aiifiuerksam mit der

Ästraea virgo, ebenso wie darauf, dals nach Paus.

X 26, 1 *als Gemahlin des Äneas eine Enrydiee

genannt wird. Er kommt dann n. n. auf die Be-

deutiuig der Bienen zu sprechen: iu ihrem Staat

mit ihren Einrichtungen nnd Tagenden u. s. w.

findet er den rSmiiohea Staat rerkörpert nnter

Hinweis anf andere Stelleu, wo /, B. \'ergleiohe

mit Bienen gezogen werden (An. I .M, VII<)Off.

passen, indessen Au. Vi 707, da die Seeleu der

noch zn iSoternden Abgeeebiedenen, nm die

letheischeu Gestade schwirrend, den Bienen gleich-

gesetzt werden, beweist, dals der I (iehter in der

\N ahl solcher Gleichnisse ohne geheimnisrolie Ab-

sieht Terfabren iet). Bei der Sebhmge, deren Bift

Eiu-ydice tötet, denkt er an lever heliaquc du Ser-

pent, rameuant Ihiver symbidisait d'ordinaire

Tentree du mal dans le moude. Eurydice selbst ist
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(S. 75) coiusutnee par les ardeurs du soleil caulcule,

üi (leu coiiclusions sagt or von ihr. die Fit^ur histo-

ridcb erkiäreud, u. a.: ... voir duua l'iufortuuee

Eurydiee nmage tonehants de la patrie, Tietime

innoccntc des discordM oiviles. — Üie Stiere, die

Ar. opfert, sind Symbol der Fruchtbarkeit, die 1

Njuiphen der Cyreue sind die die Iruchtbriugeudeu

Gewlaser enengeodeo Nataricrifte. Aaeh die

Zahlen, meint der Verf., sind nicht ohne nedeu-

tuug, er erinnert au die pythagoreiische Lehre,

welche Yei^il firüber gebort; IV itit ihm le sigae

de la poinuiea taafe vlrtoeUe qa'effeeUve, in VIII

cr1)lickt er eine Anspielung anf Oktaviau, dessen

Ueinameu dem achten Monat gegeben, IX (v. 5-43:

. . . nooa .... Aurora ostenderit ortas) ist sacre,

no sjmbole dn aalnt, wai n. a. die rSmisdien

noniie, luindiiiiip. das srienitn iiovenidirile, ja sogar

die ganz vereinzelt ateheudeu (bei Liv. ö, dei

aoTeraiha beweisen mOssen. Diss ai^efihr der

Inhalt der ersten .3 Kapitel. Das Folgende fafst

dann zusammen, welchen landwirtschaftlieh-phy»!-

kalischen Inhalt der Mythos zeige, z. Ii. Protee

type des transfomations, Cjrene prMdente des

eanx fiSeondes, Orph^e et Eurvdice . . . perHonni-

fient ... les deiix phases de r;iiiiiee a^tronoinicjue

et ses grandes vici^iäitndes k travers les »aisons,

le podte a en l'art de rassemUer, en oe demier

Episode, tont ee qui a fait Tobjet de ses premier.s

ehaiits. Tni .'j. Kiqtiri'l wir eine historisolie

Erläntemug, sie wei»t auf den Zosammenbaug der

Fabel mit Italien nnd den Rnhneathaten OktaTians

liiu, Tl. H. wird gesagt, die Fabel spiele zwar in

TiH'ssalit'n, Macedonien. Thracien, Ägypten, aber

eben deuhalb, weil in diesen Liindern lägen Phar-

salns, Pbilippi, Aleiandna, 8ehanplatsa der Siege

den Cnanr und Aogostos. AriHtäu.s, der bon berger,

sei Oktavian. der. wie jener den Hieueustaat. die

rüm. Ilepablik wiederhergestellt hat; z. Ü. hätte

aneb Angnstus gleich dem AriitSns bei seinem

dreifachen Triumphe, ein Stieropfer (von 'MO

Stii'ren) den Göttern dargebracht. .Ja sell>.st der

dreifache Donner des Averuus (v. 41)3 tcn^ue

fragor stagnis anditos ATemis) sei nicht ohne Ab-

sicht gesagt: er weise anf drei gewaltige Stadien

des Kampfe« hin, dius l>ellnm Perusiiiuin. den

Feldzug gegen Sextu» Pumpeiu.s und da^ l>ellum

Aetiaenm. Endlieh besohiftigt sieh das 6. Kapitel

luit Orpheus. Orpheus ist Vcrgil selbst, beide

haben ein temp^rament religieux, beider Herz ist

zerrissen, VergiU durch den Schmerz um die Ver-

wQstong der italisehen Ganen, bei welcher er selbst

fast sein Leben einliülste. Unter Hinzuziehung

ron etwas 'sentimeutaleii' Stellcu, wie Georg. III

337 und nach Klarlemuii; des religiösen Moments

in der vergilschen Poesie steht S. l->4 gegen Ende

des Ganzen: mais il a da moiuä douue ä enteudre

qn'il 7 a de h grandenr daos l'uqnijtode qni

fait cbercher qnelqne ohose an delik des r6dit^
'

sensible!).

Gewilä lülät sich hiervon einiges hören. Oer

Gedanke spricht an, dafs bei dem Aristäns, dem
guten Hirten, dem WicderherstcUer des Hienen-

staates, der Gründer und Wiederbeleber der

römischen Kepabiik dem Dichter vorgeschwebt

habe, beide Sdiltdioge Apollos, beide den Zorn

der Götter filr begangene Frevel sühnend. lu-

dessen hierbei geht der Verf. schon in maucheu

Einzelheiten zu weit, nnd daran leidet die ganze

Abhandlnog; wer mSehte ihm die Bedentoog dea

dreifachen Donners zugeben, oder ihm die Aus-

fiihruugeii über den Schauplatz der Fabel uod

demjenigen der Bürgerkriege nnbeanstandet Insaen?

Man mag Scharfsinn und Kombinationsgabe in

Verbindnng mit ri'ifhhaltigen Kenntnissen des

Verf. bewundern, das Ganze ist mehr geistreich

nnd phantastisch (was er selbst oft fttrehtet) als

überzengend nnd wissenschaftlich g^chriebeu.

Welch ein grofser Mystiker rnüfste Vergil nach

dem Verf. sein, weich eine Fülle von gelehrten

Kenntnissen mSfste der Dichter haben, und welche

Geheimiii " Iren z. H. in Bezug anf Zahlen« in

sehr vielen \'er!ieu der Ancis enthalten!

Dies 0 bermafs allegorischer Auslegung kommt
daher, daft der Verf. das Utterargesefaiohtlidie

Moment fimt ganz aufsor Augen setzt. Zwar ist

ihm bekannt, dafs die Ari-stünsfabel möglicherweise

schon in den Eöea stand, dals alexandr. Dichter

wahrscheinlich sie besangen, vgl. das auch von

ihm citiert« Fragment des Archelans (fieS)^ anth.

s. Arch. So. 3 u. \): ßod^ ifi^ift^yijg nf7Tori}fii»tt

itxt'u. Aber nun fehlt der Scbiufs: Zu den liw^yntet

gehSren MfliOiPMifyuidf m diesen doch wohl fiut

notwcnilig der Aristäus-Mjthns; solche Verbindung

fand Vergil off.nbar irgendwo als litterarische

Traditiüu vor, weuu er auch wahrscheinlich auf

db alte Qnelle in den Eöen, besonden in qwadi-

licher Hinsicht zurückging. Litt^>rarische Tradi-

tion gab ihm ancb die Di.sposition au die Hand;

des Vert Frage 8. 17: D'oii vient, qu'apre» avoir

traiti d*abotd des cAriSales et de la cnltnm an

general, puis de la vignc, des vergcrs et des bois,

eu troisi^me liea des soins a donuer an gros et

petit betail, il ait riservä pour la fin lea abellleB?

—

wire nicht ani|(awoilen, hätte er Beitzensteins

BcrI. Dis.serbit!nii 1884 (De scriptonim rci rnsticae

. . . Ubris deperditis) — vielleicht jedoch war ihm
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<li('si> in Genf nicht zu^nglicli — <^'tAai:ni: liier 1

Lst deutlich erwiesen, dal« die llciheufolge: de

agricnltnn ete., znletst de re apinria ta näw
'oder zu dichten, eine mit gcriiiu'cii Ausinalimen

von den Fachschrift^ttHorn innogehaltene ist, diese

übernahm Yergil wie umacbes durch Vermittlung

* Ton 'B.jgau de agrienltora ava wiDen grieeli.

Vorgingern. — Dann aber hat der Verf. etwas

anderes nocii aufser inlit <jf>'l:isseu: Wenn man

aqeh nicht so weit gehen mag, wie l'ulvermacher

hl Miaer DiaMirtatioa (Berlin 1890, De Oeorgicia

a VergUio retractat») p» 38 der die Uniar-

heitung des Schlusses von Georf». IV 'M') ff. niu h

dem schmäblicheu Ende des Cum. (iailus, dessen

laodee hier suent standen, ganz ine Rdeh der

l il i In verweist, so ist doch wohl klar, dafa die

Äudenmg sich nur auf die Verse erstreckte,

welche den Orpheus- und Eurydioe-Mythus ent-

hielten. Die Ariaaoslegende stand dnrdi Qjrene

und Pratens mit Ägypten* der Rrwrins des GaBiis,

and 80 mit dem Löhsüng auf ihn cni^e fgmag
in Yerbindong, einen allegorischen Zus^amineiihang

mit der Ahrsen Georgiea ent naehsaweisen, ist

gar nicht nötig, da <1ie Episode kmn nachträg-

lichcH Flickwerk ist und schon, wenn auch nicht

in der jetzigen Fassung, Tor der Umarbeitung

hier so lesen war« wShxend allerdings die Sage
von Orpheus etwas gewaltsam eingefloehten ist

Die Existenz nun dieser letzten Sage hU not-

wendig zu erwebeu, ist dem Verf. gerade aui

allerwerngsten gelangen; dagegen hat er den

ideellen Znaammenhang, wenn man seine Allegorie

so nennen darf, der Aristäus-Figur mit den all-

gemeinen kulturellen und landwirtschaftlichen

Zwecken des Ton Angnstns gewBnsohten Lehr-

gedichtes mehr beleaehtet nnd dargelegt.

Berlin. H. Morseh.

A. Bahe, Die Redaktion der Demosthenischcn
Eranzrede. Gottingen, I>iet«ridi. 1892. 65 $.

gr. 8» 1,20

Es ii^hSrt Tiel Mnt dam, sieh ron seoem an

das V. i / weifelte Thema der Redaktion der Krans-

rede des üemostheues zn machen. Die Frage ist

ja erst in neuerer Zeit augeregt — von W'olper,

ist aber dann, ab wäre sie eine brennende, nn-

genicin wichtige, von anfscrordcntlich vielen Ge-

lehrten bald eingfhend. h;dd kür/er h>lianii<lt

werden, ohne dalli das Kesnttat die Austreuguugou

redit gelf^at hStte. Weetermann, Ranehenstein,

Dissen, Franke, Petersen, Schaefer, Hng, Kirclihuff,

Weil, BhilH, Fox haben sicli, und zwar nicht ein-

mal, über diese Frage geäulsert, Nadrowäki, Dol-

nicki, Huliü, lieicli haben sich an ihr zuerst ver-

sucht uud mit diesem Versuch Ehre eingel^.

Es konnte daher dem BeeeDseoien nicht Obel ge-

nommen werden, wenn er mit Sfiüstranen oder

gar Hoffnungslosigkeit an eine Ncubehandlnng

der Frage träte. Doch bebt die Tornehm-nihige

Hsitnng des Terfaasnrs bei der Beqneefanng der

Leiätoi^n seiner Vorgänger von Tomherein dieses

Milstranen nnd bewirkt, dafs wir zunächnt wenig-

stens iliiii erwartungsvoll folgen. Er geht davon

ans, daft seine Yotglager von gans Snlseriiehen oder

wenigstens nebensächlichen Gesichtspunkte ans-

gegangeii seien, ohne die Hauptsache, die Kompo-

sition der Rede, recht zu beachten. Er will mit

denlndier GrOndliehkeit, was Weil angingen
hat, den nrspriinglichen Entwurf und die spätere

Erweiterung durch die ganze Rede hindurch zu

soudem, zu Ende führen. Er hält lär den sicher-

sten Weg den, von der ^mporitioa der De-
mosthenischen Rede auszugehen nnd erst bei den-

jenigen Teilen, welche nachweislich die Disposition

dorchbreehen, die Rede des Asehines zur Ver-

gleichnng heranzuziehen. Der Ver&sser geht

übrigens nicht als ein Neuling an die Arbeit.

Schon IbUl hat er die Asohiueische llede gegen

Ktesiphon ihnlioh behandelt. — Aber sogleich

die Besprechung des Proüminms macht stutzig,

ob der Verf. nicht allzu subjektiv, ohne jede

sichere und überzeugende Art vorgeht. Wer wird

es als aosgemaoht hionehmen, daA Dem. in S 1

die Worte ntgl lavir/ol lijg y^aff^g yt^pat in der

gerichtlichen Verhandlung ausliers, dafs er dafür

1 : löy dviidixov — § 2 improvisierte, endlich

5—8 hinten anfSgte? Ans denselben Gründen,

aus denen der Verf. Kirchhofifs Ansicht, dafs das

(iebet atn Schluls des Proönaiunis niischlich wieder-

holt sei, abweist, müssen wir auch solche An-

nahmen vrie: der 4. Abschnitt, § 8, ist dadnreh

veranlagt, dalk D. an dem Gebete, von dem er

ansgegangen war, wieder zurückkehren wollte,

als nicht sicher genug von uns weisen. Mul'ste

er denn dam lor&ekkehren? Naeh Kirohheff that

er sehr unrecht daran. Wer kann für solche

.\niiahme auf (ilauben rechnen? .\nch ist das

Kesultat, zu dem der Verf. durch sehr muhselige

Untersnchungen kommt (8. 58), ein wenig erfrra-

iithes. Er mnfs annehmen, dafs Dem. uns dnrch

seine .\ndeutungen ijber die Disposition 'täusche'

uud offenbar die Absicht gehabt habe, 'seine Zu-

hörer damit sn hintergehen*. Wenn er jene

wahre Disposition, die Rabe 8. 57 entdeokt an
haben glaubt, von .Anfang au in einer partitio

angekündigt hätte, so wäre er nicht dazu ge-
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kommen, Heine Rede, wie er sie zn HaoM 'ana-

geklQgelt hatte', vor Gcrtclit tu halten. Peine

Gegner wQrdeu iho 'mit vuUem Kecbt' zur Sache

gerufen iiab«ii. Denn et lei die Pfliebt des Red-

ners, ilie poHtiaolie und die jaristi»ehe Frage

nach einumler zn erledigen, nicht aber die Re-

handlaug der letzteren in die der erstereu einzu-

eehieben. Wiren dieae Annahmen wirklich not-

wendig und ohne aie die Hede naverständlich, »o

hatte iler Verf. in der Tliat wolil das Hecht und

die Ftlicbt, diese unerfreuliche Wahrheit auezu-

spreehen and uns den Rnhm dee Demorthenes

arg zu entstellen. Dieser war dann eiu bedenklicher

Rbetor, der seiner Sache, anrh seinem Renonitnee

bei seinen Mitbürgern nicht vertrauen konnte.

Wer lolehe Knifle ftr nötig hielt — am deasen

Sache stand es adileeht. Aber ich halte die Sach-

lage nicht fnr so verzweifelt, dafs wir zn snlehen

Annahmen gezwungen werden. Wie subjektiv diese

•bd, lieht man aneh aoa der DanteUnng Rabe's

auf S. fi3. ,Nach der gerichtlichen Entncheidung

schob Dem. das nua dem Stegreif Gesprochene

au den betreö'eudeu ;Slellcn in die vorher nieiler-

geeehriebene Bede ein, ohne deren Disposi-
tion irgendwie zu ändern a. s. w. Er TerSfient-

lichte sie später noch nicht, sondern wartete

Torsichtig erst das Erücheineu der Schrift de«

Äsflhines ab n. s. w. leb frage nnr: Wie lconnt«>n

Männer wie Blaft bei >o!el;cr Sachlage behaupten:

'D.'s Krauzredo als Kunstwerk nach Anlage, Aus-

fShrung und Form das Vollendetste, was er ge-

flcbaHen.'?

Ich beanspruche für die Art, wie ich mir die

Anlage der liede gedacht habe (Dom. IT. von

Weetraniano und Roaenberg 8. 1S7) keine al!-

eitige Znatiminttsg, denn ieh weifii, wie wenig

Objektives man bei solchen Annahmen bringen

kann, ich gebe auch zu, dals der Verfasser mit

Sebäife nnd roUkommener Sachkenntnis für die

Einzelforschang der Rede Wertvollet bei-

gebracht hat, bezweifle aber, dafs er eine Frage,

die sich nach meiner Meinung überhaupt nicht

mehr lösen läftt, glneklioh gefördert hat.

Hirsehborg. Bmil Boseaberg.

Anxröge tu ZeiUchriltea.

Rerae des etudos grecqnes. No. 20. Octobre-
DÄcembre (Sehlnfs.)

S. 409—411 teilt Th. Ui inach 11 Inschriften
aas Kleinasieu mit, darunter ein Ebrendekrot von
Lesbes (No. 9; ftitt iwisehen die Jahre Sl— 12 t. Chr.)

auf Julia, die Tochter des Atigustu.s. - S. 41.') 419
zeigt Charles Joret, dafs die bei Thcophrast

vorkommenden Namen xöi'^, xo'ixff (xoTxfg) und *ov-

Md^O^yj sowie die lateinisclioa Namen coieaa (eoeea»)

nnd ettei bei Plinins alle ein- und dieselbe Palmen»
arl lii'/ricliih'ii, dii' In'i ilm alten A(.'y]>ti'rn ninwa,

bei den Aralicrn liouin heilst (Cneifera llieliaica Del.).

— S. 420 426. fimile liegrand teilt au> cod.

Paris, graec. 2075 fol. 33.5 r" — 337 r" einen Kanon
zn Ehren des ökuineuisehen Patrianhen Entbyniiosll.

mit, verfafst von Markos Kut/enikos, di iii Mftn.]io-

liten von Kpbesos und uuversöhidicben Gegner der

VerciniisfunK mit Rom auf dem Konsil so Ftoreu.

Meliroro ZUire di-s Lebens de-; Eutliunios sesf. 1406)

lassen sich nach diesem Kanon RCiiauer verfolgen. —
S. 427—430. H. Omont publiziert in Pbotolin^
das PorthU des Kopisten Joannes Sanktamanras
(f;cb. 1540), das sich im Handschriftensaal der Ambro*
siana zn Mailand befindet. Hierbei ergänzt er das

von ihm in der Rev. des et. gr. I (1888), S. 177—
191 (mblisierte Verseichnis der wfthrend mehr als

40 Juliren von fliesem Kujiisten fieschriebencn Manu-
skripte um über ein Dutzend Nnmniern. — S. 431—
450. Li geographischer Anordnung beriebtot Cb. Diebl
Uber die archSologiscben Entdecknngen nvd
Publikationen ans den ersten nenn Mtonaten des

.Tabres l.Sf>2. Besonders au->r()brlicb iMdiandelt er das

üoroon von Gjoelbaschi-Trysa und die jetzt in

einem besonderen Pavillon des Tcbinli-Kiosk in Kon-
«tantin(i])el aufcrnstellfen 22 Sarkophage von Sidon
(Saula). — S —4.>2 ('(irrespondance grecque
von X., bespricht besonders ilcn Fall Zappas, der

xom Abbruch der diplonatiscbeii Besiehungen nriadien

Griechenland und RnmSnien flihrte. — B. 158. Pro*

tnkollc Ober die Vcrbandluni,'cn der 'Association pour

renrouragenicnt des eludes u'ri'ciiues', — S. 4-'')4
t".

Eingegangene HUcber. — S. 456— 476. Recen i ii n

- S. 477- 479 Inhaltsventeicbois zum ganzen Jahr-

gang 1892, Band V.

Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäo-
logischen Instituts. Vn 4.

S. 179— 1S4. r,. Klcsciitzky vcrftffcntlicbt anf

Taf. 6 eine Alabasterstatuette des VII. .labrb. v Chi-,

aus Nankratis, wabrseheinlieb Apollo darstellend.

Dieser ApoUotypns war uns bisher aus drei Schulen

bekannt: der boiotischen, korinthischen und der von

Tliera. Der luiukratiscbe Tyjms zei«! in der sorg-

fältigen Ausarbeitung des Kopfes und der Yemach-
Ussignng des KSrpers ägyptischen Eänflnfs; das Pro-

fil erinnert an die meliscben Va'^en. .Nuffallriid ist

der Schnurrbart und die 'inoucbe' an der L'nterlii»|pc.

Man erinnere sich an die bärtige Aidirodite anf Cypcrn.

~> S. 185—188. J. Six, Uermol^koe und Kiesiias.

Paosanias T 29, 8. 4 bat die Ststne des Blldbaners

Kresilas von Kydnii auf der Hnrg, wcbbo in Wirk-

lichkeit den bei Karystos gefallenen Ucnnoiykos, des

Kutboinos Sohn (Hcrodot IX 105), darstellte, irrig

ftr Diitrephes, rlen Subn dos llerinolykos, erklfirt.

Die Statnc des Hermolykos bildet eine scbwar/tiL'unge

Lckytbos (abgeb. S. 185) ab. Kydon lebte also zur

Zeit des Perikles. — S. 189—202. Maxim. Mayer,
Mjrkeniscbe BeitrSgc. II. Zur mykenisrben Tracht

und Kultur, ln baii lilt 1. die Trarht der M^inncr,

2. die FraucutigUrchcu mit crhohetteu Armen. i)io
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Miktisehcn Idole, deren Xarkth« it in Hellas kein Ver-

stindilit fand, worden zu Klageweibern umgedeutet.

— 8. SOS—208. A. Mileklioefer, Dike, deutet die

von Flasch für Mü^r^ erklärte Statue ans Kpidauros

als ./»X»;' iinil ergUn/l sie mit dem JScliwert in der ge-

senkten I{i rillen und einem Stab in der Liukeii. —
8. 208—217. K. Wernickc, Kerkvaneus, publiziert

das FrAgment einer rotfi^nirigen Vase (Rest eines

Henkels) im l.tinvre: olir ri 'l'iirs, ii- Iji.'i Skirnn, il;inintrr

Tbeseus' Kingkanipf mit lierkyou, den die bciscbrift

nennt.

Archäologischer Anzeiger 1892. 4.

S. 147—158. Ilettner, Herichf ilber die Tli iti^;-

keit der Reichslimeskomtnissian. — S. 158 ff. Et-

vcrbangMi der Antihensaminlaiigeo lo Dreaden, Wien
and des&rit. Mns. — S. 177 ff. Iiutitntflindiricbten.

— 8.178-194. Hiidiopniphio.

Berliner pliilologisclic Wochenscbrirt 12. 13.

8. SÄ5f. Chr. Belccr, Scndscliirli. Unter Ver-

wi'isnie.' auf den 1801 S. und O.')! IT, \V.

f. kl. riiii. 1891 S. 853 und lül2J vcröffcutlicbtou

Bericht wird nach Koldewey der Plan der kreisranden
Stadt mif-eteil:; l.'fS. 385-388 Und 41.3 wird die an

Sachau si< h an-ehlielsonde Übersetzung der ranamniü-

iascbrift von I). II, Mtlllir luuh der 'l'reien Presse'

Tom 16. und 17. Febr. abgedruckt. Beigegeben ist

eine Probe des Alphabets dieser Inschrift: 'etwas

jiin.'iTe Form dcsjeni^'en alt<eniitisehtn Alphabets,

das wir aus der Me.sebainschrift und der ältesten

pbAnizischen lusclirift, dcijenigen anf der in Cyiwru
gefundenen Bronzescliale aus dem 7'rmpol des Baal
vom Libanon (C. I. S. I No. 5) kennen.'

Notizie dcgli Scavi. September.

8. 304—313. G. F. Ganurrini teilt mehrere
Ctmskische In^ehriften mii, darunter eine in l'ii'-tro-

phcdonform. Hers, hat ein neues Stüek der Hron/.e-

tafel C. I. L. XI )). I, No. -'01)1 L-efundcn, das übriRcns

au keine« der anderen pafst und im ctruskisehen Teile

nur einen Huehslaben tnthält. S. 321—332. V.

Orsi , .\usfilhrlieli<'r licrieht über einijje der archaischen

Nckropolo von 'l^ht 'Higuia (Itagujsa di Sicüia) an-

gebörigeo Orftber, mit Abbildangcn dm Grundrisses

und der wichtigsten Fundstücke.

ll<'7.»'u.sions- Verreiehnis philol. Siliriflen.

Ahrens, Ii. L., Kli-ine Srhritten I, bcsurgt von

HäberÜM'. WiML Korr. II 12 8.466-468. Weniger
wiire mehr cewesen. \V. Srhinitl.

.'Vmi-lineau, l,a murale cgypiicnne -luinze siecles

avant nutre ere, etudc sur le papyms de Boulaq No. 4:

Sianc«$ et tr. de Cac. it. »c. mor. et poL 1893, 1

8. 161 f. Der Inhalt der ausgezeichneten Publikation

wini aii-i^LTrlnn vr.n l'inn^k.

ISlnmner, lliirio, ( her Gleichnis und Metapher

in der attischen Komödie: LC. 8 8. 246-249. Diese

'Baasfeinc' sind eicht nur von sprach-, sondern auch

kultnrgcschicbtlicbem lnler<.>säu. Cn

Carraroli, Dario, \a leggonda di Alessaodra

Magno: LC. 8 S. 258 f. Hin mutiger ABsatz iir

Losung einer schwierigen Aufgabe. L. F\f.

Tan er. P., Wort- und Gedaiikenspiele in den Oilrn

des Hotaz: lipliW. 0 S. 268-270. Ohne Zweifel ein

inlercbsantes buch, in dem aber vorläufig doch vieles

noch Ujpotbese bleiben mofs. 7%. Oetterlen.

Delfonr, J., Histoire dn Lyc^ de Paa: BpiW,9
S. 2Sl--2s;i. Trotz mancher Manfjel ein lehrreiehM

und intiTissantes Hneii. Karl J/urt/fUer.

Dingeldcin, »>., Der Reim bei den Griechen und

Bfimern: Nphli. 5 S. 77 f. Kann befltens empfohlen

werden. O. Wei$e.

Diunis Gassii Gocceiani bistoria lloman«.

Ed. Luäovieua Dindorf^ recoign. Joanne* Melber.

d^'ph/t. 5 8. 65-75. Das Anerkennenswerte wird durch

die Miin!;el «lierwoi^'en. Haum MitUft.

Droysen, Geschichte .Mexanders, 4. Autl.: Ucr.%

S. m f. Lobenswert ist die Beigabe der Karten veu

Bich. Kiepert. Th. lieinach.

T>Y r o f f , A <1 (> I f , Gescbiehte des Pronomen reflexi-

vum: JJ\ s S. l'4I>. Gehört zu den besten der von

M. Scliauz hcrausgegebcueu 'Beiträge' G. M—r.
Eckiniror, Tb., Die Ortbograpfaie latefniaeher

Wörter in L-riei h. Inschriften: Xplili.h R. 79 f. Eine

i-cichhaltigc .\rbeit, der nur leider ein Index fehlt.

Meiiter/iau».

Klsner- Pfeiffer verteidigen ihr Lat. Elementar-

buch gegen E»neh» Beurteilung: Württ. Korr. 11/1?

S. 4r)«-4nv

Claudii (iaieui Perganicni scripta minore vol.

II. ex recogn. Iw. Müller: Rev. de« li. gr. V (1892)
S. 462. Die Aus^.ibc wird charakterisiert, die Ge-

nauigkeit des Herausgebers gelobt von .Aupiigte Michd.

Oemoll, W., Die Realien bei lloraz II: DLZ 11

S. 339. Sorgfältige Sammlung des Materials, tiber-

tlehtUcbe Gmppierang und nmCusende BennhniDg der

Litteralur, aber auch FeblL'riffe. A'. Sr/,riikl.

(Jraux, Gh.. Notices ^ommaircs des munuscrits

grecs d'Espague et <lc l'ortnv'al, complelees par .1.

Alurlin: J. des aav. i S. 63 f. Inhaltsangabc von //. 0.

Heinze, Rieb., Xonokratcs: LC.^ 8. 236 f.

Hin bellt uts inier Beitraf sur Aufbellung dteeer dnukh»
Partiecn . . . JJrng.

Recutil des inscripttons jnridiques grccquet
par A*. Ditrfsf,, IS fl^nisMitltin; UrhiarU: /iphW.'J

S. 261-:'iiM. iiülalti'ailL'abt- von '/'Li'l.'iui, der die

Übcr-el^mi„- riiiiijcr Stellen nionii it.

Keller, U., Lateinische Volksetymologie: WärtL
Korr. 11/12 8. 472-474. Anregend, aber mit Kritik

zu Rchranclun. Affittser.

Klusäuiann, M., K.xcerpta TertuUiaueu in Isidori

Etymologiis; ThLZ-A S. 104f. Ein vcrdienstvolh»

Werk, durch welches eiuc wichtige Attf^be geICst ist.

.1. ./.llirlut:

Kuuuer, Vincenz, Die Haupt jirobleme der Pbih>*

Sophie ... von Thaies bis liobcrt Hamerling: LC 8

8. 237 f. Geeignet, in die Aufgaben der Philosophie

gut cinzufüliron.

Kocbicr, F., i'bcr das Verhältnis .Vlexandcr»

des Grofscu zu seinem Vater: A'- r ^ s. K^S. Aner-

kannt mit der Berichtigung, dafs der letzte Satrap

vou Karieu Uhoontopates biefs. !/7i. Reinach.

Digitized by Google



U. April. WOGHENSCBBirT FÜB XLAS8IS0HE PHILOLOOIB. ISÜS. Ho. 1& 442441

Griccliisclie Koiiiöilii', Jaliresboriclit für 1881

-

1S91 von A'. Zachtr in he. ton Müllers .läliiubbe-

ridiUmTl 8. 65 ff.

LkBge, Adolf, Autwihl aus Vergib Aoncis:

LC. 8 8. 950 f. Den Fedilebrem zor Efnfllhrung

Aofe beste cmiifohlcn. N.
Lindciibauer, H., De vcrboruiii iDutuuturum et

peregrinonim apuil ('iccronem dsu et rompenaatiOBe:

SphR. 5 S. 77. Die Schrift ist von nicht SB BBter^

scliät^eiidcr Bedeutung. 0. Weite.

Lucani de bello civili libri X, ed. <'. Ilosiut:

Rar. 8 S. 138-140. Endlich ein brauchbarer Text.

8. Reinaeh.

Monaci, K, Facsiniili di antichi nianoscritti:

(;tj.\. t; S. -Jt".:! 1. \Vi Ttvfill. U'. J-wroUr.

Neue, I'r., Fonm nlelirc der latcinisrhcn Spra» he.

Zweiter Uand. 3. AaM. von (X Wagner: lipU W. 9

S. 374-279, 10 S. 309-3 Ii Das Weric hat au Umfuig
und innerem Werte uewiiniu n, ddch bleibt viele* noch

numgclhaft und zwvii'vlhaft. O. Se^erL
Nigra, Constantino, Innidi Caf/imaeo sb Diana

e sni I„tvarri di Pallade: ii'.r ri. ;/r. V (1892)

S. 4ti9. Der italienische Staatsmaiiit uml Di|»lomnt

giebt eine treffliche Übersetzung und bcv-lt itet sie mit

einer scharfsinnigen Einleitung und trefflichen ISc-

merkungen. Theotl. Reinaeh.

Oehler, 1!., 1. lüliliM-atlas zu Cui.Mir df b. Cr.;

2. Klassisches Bilderbuch: WärU. Korr. 1 1/12 S.

471. I. besitzt grobe Vorzöge; 2. ist verh&ltnismafsig

das beste AnscbaBBiigsaiittiel Ar Schaler. P. Wei:-

tärker.

Omont, II., Manuscrits grccs des XV et XVI
aiMes; J. du lao. I 8- 6ü f. l!^ne wichtige ätudie

Uber 268 Handtebriften.

Overbeck, .1., Geschiclite der griechischen Plastik.

4. Aufl.: LC. 8 S. 259 f. Dem Verf. gebührt uuum-

WBndcner Dank. 7! &
Pliild, siehe Zeno.

Pindare, Tlie Isthmian odes edit. by ./. P, Bury:
Ree. (h'ü •(. (fr. V (I802j S. 471. Die Methode der

BriAaterung, welche von Mezger entlehnt ist, ist ganz

Tolcebrt; trotzdem tat die Aoflgabe anregend und
tttzlich. ,1/. /',</;/. r,

Poetae latini acvi Canilini III. II, 1 rec. Lud.
TVaube: LC. 8 S. 2.')l-254. liihallsan'.-abe Bßd Be-

sprcchun;; einzelner Stellen von //. //.

Richter, U., Grundrifs der alten Geschichte,

3. Aull.: />in/,r. Gi,iiiii. 1 S. 44-47. Vcnlitut volle

Ucachlung trotz iormellcr Mängel. JiJarkhaiuer.

Rotter, Ednard, De HeaBtontimorameno Teren-

liaDB: NpftR s. 7.'i f. Zeagt von eingehendoni

Stadiam. Kurl WutdKjfr.

Schanz, Martin, Geschichte der röni. Littera-

tBf . . .: LC 8 8. 249 f. Km wertvoller Bestandteil

des I. T. Ifffillersdien Handbachs. A. R.
Si liiiublin, F., Über den r!ati>iiis<lien Dialog

Kratylus: Bph W. 9 S. 261-263. Line beachtenswerte

Untormicbnng, die ihre Aufgabe mit Umsieht und Be-

sonnenheit l'i-t (jutlav Siliueiiler.

Schirm er, .\., Anbitung zur Vorbeititung auf

Xeiio]dions Anabasis: !s'jil,R. 5 S. 79. Für einen

besonderen Fortschritt ist diese Bearbeitung nicht zu

haltan. B. HatueH.

Schulbücher, lateinische, 1. vmii I' Mnllcr für

VI und V; 2. von JJoile, im Aiistiduls an \\,llfrs

1^'sebuch ans llerodot: (ji/innaKi'niii 2 S. (;i-ti_>.

I . Durfte eine hoffnungsvolle Zukunft haben. 2. Brauch-
bar. F. J. Ihüy.

Simaika, Essai sur la jiroviiice Itomaine

d'Kgjpte: lUdl crit. 3 S. 46. Kino glückliche Er-
gänzung zu den Werken von Varge» und Lttmbroto.

Tacitus, 1'. C, erkliirt von K<irl yippi^nlei/.

II. .'). Aufl. besorgt von lieovfi .\ii'h,.-<ii: iiphU. 'J

8. 270-272. Die .\nderungen im Text sind durchweg
Verbesserungen, der Kommentar ist fast nnver&ndert.

K. Niemetfer.

Tacitus, .Tabresbcrirlit filr ISTMl !h!tl van ./.

Ueltiirtielt in Ar. von Mütiirs .lahresberichten 72
S. 124 ff

Thunib, Die neugriecb. Sprache: /</</. .In:. II 2H.

Eine frisch geschriebene l bcr.sicht Uber die in l'ragc

kommenden Probleme. (/. .Mi'i/fr.

Williscb, E., Die altkorinthische Thonindustrie:

Bph W. 9 S. S72-27S. Die Arbeit ist fa maneher
Hinsicht irrig un'l niin INi üidig. H'^hlau,

Winkler, .1., Naturlaiil um! SpraclK-: /?pAIK9
S. 279-281. Verf. beschrankt sich aiil die *Vogd-
stimmen' und hier ist «lie Uichtigkeil der onomato-
poetischen Dcutungsvveise rflckhaltslos anzuerkennen.

Fr. Siolz.

Zeuonis de rebus iihysicis doctrinae fundamentum
conslituit K. Troott; Die Erkenntnlalehre Philos tob
AI., von .M. Fremh ullial: ffüi/er. Gtffm. 1 8. 25-26.

Nicht viel .Neues. Ch. H'irlh.

Mitteilang«B.

Denkmal Ar Karl Boettiebor.

Dem gcniali-n Verfasser der Tektonik der Hellenen,

Prof. Dr. Karl Boetticher, soll, wie die Berl. phil.

Wocb. berichtet, in der technischen Hocbscbnie zu
CliarliittcnburL' ein Denkmal in Form einer Marmor-
büste errichtet werden, lieitriige nimmt Herr llcclinungs-

rat Holhieister in Chailottenbarg, Bertlnerttr. 151,

entgegea.

Römisches Legionslager.

Die vom rheinii^chcn Provinzialmuseum unter der

Leitung des Archilologen Konstantin Kftnon fortge-

setzte .\ u fdi-r knng des r<iiiii>clien Lcj-ioiislaLiiTs bei

Neefs hat in der jetzt beendeten Wintcrkampagno
überraschend reiche Resnltate ergeben. Die „Köln.

Ztg." bericlilet darftber; Die AttSgrabestclle liegt in

der Milte der rechten Seile des Mittellagers, rechts

von der hinteren Seite des Prätoriums und der vorderen

Seite des Quästoriums, und wird in ihrwn vorderen
Teile durchschnitten von der Qnersfrafse, die bdde
Gebilude trennt, und in dem Hukrn 'i'i il.' .luri Ii eine

Strafse (via vicinaria), welclie die genannte t^ucrbtrufbe

rechtwittkUeh dnrehMchneidet und rechts darcb die

rechte via sagularis. Zu biiden Seiten der Stiube
zwischen l'r.itoritim und Qu.i-toriuni sind die Lagcr-

gcbäude von zwei Kohorten fc^tjestellt worden. Ks

konnten zun&cht die hinteren Teile von zwei Mauipvl-

and swei Centniien-KaBemeB völlig anigededtt werden.
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D'u"<p liri/ri-nzi-n ilio vnnlero Soito der letztst'imnnlon

QuiTstralse un(l lagoii im der via luinripalis. Ihrer

Lage nach kennen diese Gebäude kaum andere Bauten

ab die der pritorUcbeu Kohorte sein. Danu wurden
zwei Kasernen der rechts tom Quäsiorium, im Rflcken

(Kr lila '|iiii)t.'ciiana laL'eriidcii Kolu^rte aufgedeckt.

Es ist eine einfache Centiirien-Kiiscriic nnd ein«

Doppcl-Ceiitiirien- «ider Mnnipel- Kaserne. Wälirend

»lin einzelnen ZUue der jinltorisrhen Kuliorte mit dem
deeimanns oder der auf diesem freleiienen via praetoria

gleich lagern, sind die; Trn|ii)en der anderen Kolmrte,

die sich wahrscheiulicb als die cohors V herausstellen

wird, so terteilt, dafs die Vorderseite ihrer einselnen

ZflKC, auf die via sUKulari«, nach dem Lii/erwall di r

rccliten Flanke geriehtel, zu ji nen im rei htrn Winkel

lieiion. Die Absieht ist niivt rkentil>ar: die ]ir.itori>.rhc

Kohorte %ur rorliton und linken Seite des riaturiums

diente zum unmittelharen Sohntze des liajjerbcfchls-

habcrs, während dii' iihritjen 'rrn|»iicn, das eigentliche

Gros des liccrcs, dcu Lagcrwall beherrschten. Jede

der einzelnen Kasernen hat 80 m iJinge. Die eincelnen

Züge lagern in einer Breite von II ni; jeder Maniiiel

nimmt eine Breite von 2t) m ein. Die aus etwa 8

bis 12 Mann bestellende /eitgeüOMenschaft (contu-

benüum) wohnte in einem Zimaer tob 8>/,m Breite

nnd 5 m Hefe. Tor diesem Zimmer liegt ein zweites

von t;lpiili-r Üicite al» r nur i'/jin Tiefe, da* für

die Waffen bestimmt war. Ein vor diesem gebautes

drittes Zimmer von gleichem Verfalltnis diente zur

rntcrbringnng der Lasttiere und des (5e]>ärkH. Dann
folgt eine Gasse von 4 m Breite. Die Wohnung des

Centuriu liegt an dem vorderen Teile der Schmalseite

jeder Kaserne. Dieselbe ist eingerichtet wie das

römische Hans in Pompeji. Ein Implnviun, das bei

der litzen (iraliunf: untcrMirlit wurde, ist mit dem

interessttHten liburtinischen alirenfi)rnii.;en l'tlaster aus

Brandsteinen, dem woblbekannten italienis(-hcn a spina

di pesoo bekleidet. In den Wohnungen der comites

wurden Wandmalereien angetrotfen, itinilicb den ]iom-

pejaniscben, nur rober. Das I'ratorium si !l'-t , ein

Gebäude von 80 m im Quadrat, hatte ruicheu ornamen-

talen Steinscbmnck. Das Giebelfeld zeigte Figaren.

Der 80 ni lange Auguraltempel wies einen von schweren,

reich verzierten Säulen licsei/ten Voriiof auf; bis zu

3 m Tiefe reicln nde Keller niogen als Schatzrilume

gedient haben. I-^s wurden die Wohnungen der Tempel-

dicncr nnd Priester vorgefuntlen. Kin Baderaum
(iii'Ule wohl den 0]ifenii!en, bevor sie die luiliL'.

liandlung vornahmen. Kiue W'asscrleitung fahrte dahin.

Wasserleitungen, zum Teil zweifellos AbflnfskanSle,

licL'cn (il)erhaufit in sehr klar gi- lachti-m Nelz itn I^ager-

rauni verteilt. Kine vorj;cfuiidene WasserlcitmiL' lirachtc

wahrscheiidich das gute Trinkwas-er <l. - -i 'it nannten

Eifeler Römcrkanals, der schon Mher bis Pulbeim

nnterbalb Köln nachgewieaeo wurde. (N. Fr. Z.

No. 165.)

Codex VoatI Vnniealntta.

Die l'npari>ii he .\kademic der Wissensrhaften be

reitet die ili-rau^gabe eines Farsimile der Festtis-

Handselirift vor. Die Blatter dcrsellu n werdi-n photo-

tfpisdi wiedergegeben auf 42 Tafeln von 3ö/ä3 cm.
Die Arbeit hat E. Thewrewk de Ponor abemommen,

das Werk soll im Jfai d. .T. vollendet werden und bei

Voransbesfellnng 4 2 .^Ä = ä2 Fr. 5U Cent, kosten.

Bestellungen sind /n richten an das Sekratariat der

Akademie in Budapest.

AaUbdiBf «iaer bemalten HaMimo m TImI
bei Aken.

Filr die germanische Altertumskunde ist eine Ite-

rch hri Ulli,' lies Wis-eii^ durch die vor kurzem von

Prof. Dr. liuttucr zu Thal bei Aken ausgegrabene

bemalte Haasnrne gemacht worden. Bind Hans*

unien an nnd fllr sich schon eine grofsc Seltenheit

- • die BiittniTst iie ist die siebzehnte, die verzeichnet

ist — so ist eine mit Bemalung bis jetzt noch nicht

gefunden worden und Jene somit die erste, die nas

Ober die im „Tacltus Germania" 16 beschriebenen

Malei t i. ii ilcr hervorrauenden Stellen am Hause der

Germanen sicheren Aufscfalufs giebt. Die Hausumea
im allgemeinen sind Nacbbildnngen der altgerroanisdian

Ilanser nnd wurden zur Aufbewahrung der Asche

In rvorragendcr Führer benutzt. Sic tragen ein voll-

stiindiges Dach, an dessen Firsten sich Pferdeköpfe

btilinden, nnd haben an der einen Seite eine TbOr.

Die Hoymer Urne zeigt sogar einen unten am Dadi>

ende lierumgeliemlen Kr.nz vmi 4 Paar nihcmlen

Pferden, die sieb paarweise cntgegcnliegen. Die

Benialung der Bdttnerscben Urne erstreckt sich un
auf ein breites Band unterhalb des Daches, das eben-

falls in den iiohlziegelartigen Kinnen weifse Streifen ent-

hillt. In der N'ilhc der Thür gebt das Band in schildcr-

hausAbidicbe Streifen (Iber und bildet sich anf der Tbar
selbst in regelrechte Renten nm. Wir können also die

Benialung unserer Schiiilerhiiuser durch die lu naiNsance-

zeit (z. B. Thore der Burg Nürnberg) u. die gescbilderteii

Friese der romanischen Epoche bis auf die alten ger

manischen W'ohnungen an der Hand der BQltnerschen

llausiirne zurückführen. Noch heute bat man im Norden
gt>c!iilili 1 tc oder mit Routen gezierte llaustluircn.

Photograpbischo Fachbildungen dieser wichtigen Ent-

deckong sind tu beziaihen durch D. Oestarwitz, Verlag

Dessau. (Slagdeburgisdie Zeitung No. 164).

Bemerknagan n den Inscriptions jnridiqaoa

gnoqnM. Second Cudcnle. II.

rnolngc-scliränktes Lob erteile ich der vortreff-

lichen Hehandluug der Tafeln von lleraklea,

S. 193 -234. Fast alle, tuituuter zieuiliuli schwie-

rigen termint ieehniei sind erklärt, nnd wenn auch,

dem Zwecke des ffecneil eut.sj)recheud, die eigent-

liche Krklüruug der Inschrift sieh im wesentlichen

Iauf
die juristisch bedeutenden l'urtieeu beschränkt,

so haben die Herren Verff. doch mit Geaehidc

auch die sehwieric^iTen spraeliiii-lifii Er>cheinuugcn

erklärt, leb liabe blofs einige Kleinigkeiten rich-

tig ZD sieUen.

Dafs I .58 noQ ta» ßvßUear mA «dr duSfvr"

' steht. da(,'..Ton I 92 dieselbe Lokalitrit nag rav

(tvß/Ji ui- intnu'tlav mi tew dttiqvya heilst, ist Ja

allerdiogs eigeutümlich; denn bei genauer not»-
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rieller AaaiwtigiiDg orwurien wir beide Male den
gleichen Ansdnirk odor ilaim doch eher das zweit«

Mal die kürzere Fa^^uug. Trotzdem stiiume ich

der Vermotnag 8. 199, Anm. 3, es sei vielleicht

I 58 fM<t%dlav aoageloasen, oteht bei, weil man
ja auch ßi;i?.lay ändern niiiiVte in ftt'^tXivay.

Recht bezeiobueud und seiiarf durchgeführt ist

io der Inachrift die Scheidung der eigeatlichea vqoi

auif geheiligtem üudca nnd derai^o^, einer Art

K'ontrol!-.Miirksrriiii'. naf profanem Boden (I 75).

liloliie üreuzsteiae iaaerhalb den Eigeutumes

des Gottes bedOrfen, weil lie blofs Parzellen

trennen, keiner Aufschrift (I 84). Charakteristisch

ist, dals die ö()oi auf den 'irenisen des Tenii)el-

bezirkes des Dionjsoü du.s i^igentnm des Gottes

wahren: in^; /Ituvwttä x^^Q*»*' (1 67 tud 74),

während diejenigeu aaf dem Privateigentum Idols

die Aufsehrift ttyioQoc tragen, damit iiidit jcniainl

auf Urund dieser Koutroll-Marksteiue EigeututU!<-

anepHlehe für die Gottheit erheben könne. Nach
dieaen Anaeioanderset/.uiigen dürfte klar ^ein, dafä

dnlXovTft; T Kt liegriiiideiid i»t uikI den Ton luit:

'da »io blofs abgrenzen'; aläo ist die Übersetzung

tt tervent ete. nicht ganz safareffeod

Die Herren Verff. st hreiben 1 102 dnodu^juiyii

aUdt des überlieferten fhio(Ui'o>yn , welches heifsen

würde i:craser U OU (^our en eutraire le gntih).

Dies Wort wird mit der kursen Bemerkung ab-

gewiesen, daA ea hier nicht am IMat/.r sei s '

Anin. It Angenommen ist doch nifcnliir. dal-

vor dem Mouat Panamus die (jetreideernte been-

digt sei, so daTs das ittifih»i»a in mUura abgeb'efert

werden kOnne. Ako heifsen die Worte »at [nü)

x" ffinQOt^n unodiroivit. tiuie^oyn xiX.; und falls

bie früher dreschen, so werden sie . . , entrichten.

Bei der Lesnog mrt (od) fyn^^a (jnodi(d)Hyi*,

dnt^vn: und falls sie früher zahlen wollen, sollen

sie . . . entrichten. verinis>o ich eine deutliehe Ho-

xeichauag des Uegi'iffes de» WoUeus oder V'or-

siehens, den die Uerreo Verff. für ihre Ober-
set/itng ebenfalls nötig hatten: t'iU pre/irtnt payer

auparaoant.

Die Bedentuug von äqtvm I 106 ist anrieher.

Kaibel Sberaetat es mit piffnori oUipare and be-

sieht es auf die Ernte; ilcnn nach I I.'iO ist die

VerpSnduug von üruud und Hoden verboten.

Die Herren Verff. entnehmen iiire Übcrsetzaug

Ugver par Uatauunt der Glosse des HesydiinB, df'

TVVttf dia^ttiHU und aon ucr ()ia,'tr^xij. Für Kailiel»

Krkliiniug stimmt anscheiueud die Zuäunnueu-

gehörigkeit von iy— , für die der Herren Verff. da-

gegen, die als Objekt nicht »et»» intxufiniay, »oa-

dem tdy erg^naen, die Verbindung o» iro^

inixaQTfiity (I l(t").

Sehr klar ist das mehrfach erwähnte di»7t«iXijpa

(I 109, I 156) erklärt S. 233 f., daa bn diesem

Anlals auch fQr Detoa nachgewiesen wird. Vgl.

8. -271.

I 130 enthält die Bestimmung, der l'ächter

solle den Schädiger verurteilen laasen, iySiKoiiftat

lag TtoUetuv (so, nicht noXurrmy, ist an accen-

tuiiTeiii. iVis S. -.MX. Anm. 1 als viot iucvtnni

bezeichnete nuMüioi sind die llerrea Verff. geneigt,

als dorische Form ffir nUjatoQ zu fassen mit

Th. Ilomolle. Pieser hat »eine Vernintuug seit-

her begründet im Bull. eorr. hell. XV (IMM),

S. (;J7— Vgl. auch Th. Ileiuach, iiulUtin

r/mr ii'li.'jiie in Rev. des et. gr. V (1892), 8. S.'iÄ.

Interessant ist es, dafs die Formel id i i •V.i-

Haftl)arl<eit der Bnrp:en (I l.')4 ff i last gleich

laiitet wie noch spät iu den graeco-iig\ ptix heu

Pa|i\rusarknnden. Vgl. meine Bemerk uii<,'<'ii sa

Mitteis in dieser II',- /,. /M«/.r/// 1893 u. 12, Sp. 322.

Di.' U!iri.'.'ii haften iiicbt blol's mit ihrem Ver-

mögen, sondern auch mit ihrer Person: xai aviiig

ml TW xß^tuita. Vgl. dazu die Erklimng 8. 233

und die Überschrift lieim Veneiehnis der Borgen

I 181 ff.: TTQtiiyyro^ lui nwunto;.

In den beiden der Erklärung beigegel)cncn

Tafeln, die sieh sonst an die Konstruktion von

Kirchhoff und Kailiel anlehnen, weichen die Herren

Heraiisireber ali hei der .\ntirduuiig der II 71 ff.

beschriebenen Parzellen. Ich finde die Oruppie-

mng der Panellen A-F mit den angehOrigen

Weinbergen «-/ richtig, beanstande aber ilie

(Jröl'senverhältnisse iles Plaues, Die Stücke If, /'J, F
e>ind gleich grols gezeichnet, obgleich J> nur 48,

EdaffiBgm 64 and F UoCb ^OaxeHin» mifst. Aaeh

dann noch, wenn man berücksichtigt, dafs IC öst-

li<di bis zur Insel im Akirislliisse gemessen ist

(II 10 Ij, ist dtkä Verhältnis doch nicht gra^diisch

richtig wiedergegeben.

Einzelne Schwierigkeiten bei Bestimmung der

Längen-, Flächen- niul Ilohlmafse von Ileraklea

werden, falls nicht neues Material hiuzukommt,

ungelöst bleiben. Was die Herren Verff. Ober

den yf^t '1''^ ii" ersten Kata>fer angewandte

Fläehenniafs sagen, ist wohl richtiger, als was bei

Hultsch darüber steht. Itedeuklich wird es aber

immerbin bleiben, fBr die Berechnung des hera-

kleotisehen ;-rif.- auf die .\ngabeii der Homcr-

scholieu über die fvu bei Homer zurückgreifen zu

mflsseo.

Die Paehterträgnisse werden S. 231 tabellarisch

ausammengestellt. In der «weiten Tabelle rind
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einige Versehen mitoQtmrlaafen. In der Rubrik

VujuoUe beträgt die Summe niclit I02ti4, soiidera

10ii24; ia der Kubrik Fermage. annuei sollte der

Ertrag cl«8 Loses B za 45,9 Hektoliter Gerste an-

gesetzt Hei, wenn man die 14 waddtxot mitrechnet;

das Totiil beträgt nicht 610, sondern 614 TT. kto-

liter, wie übrigeiu 8. 232 richtig steht. — Ln-

gMMV lind die Zahhiugaben 8. 382 oben; denn

78 Hektare bringen 6G Hektoliter Gerste ab
PaohtrinH ein. ein Hektar alno ca. 8."> T,it< r.

i:^iuige kleinere Versehen — so .<ioUte die iu

den Errata zn 8. 203 oben angemerkte Korrektur

anob f9r 8. -230 augemerkt sein; die Stelle II

sollte i^enMiK T übersetzt statt umschrieben sein —
und lukuusequcnzen im Setzen der Spiritus und

Aeoente nad leiebt so verbessern; sonst aber sind,

ich wiederhole es, diese schwierigen TaMn Ton

Heraklea sehr sorgfältig erklärt.

(Fortaetzaug fo^ft.)

Galeni scrii>ta niinora, rcrcnsncnint .T. ifarquardtf

Jw. V. Müler, (J. JJelmreic/t. III. £x recogn. G.

ffdmreieh. Leipziir, Teabner. X, S58 S. 8. JL S.

Haupt, ('., /,( /hv- Kommentar zu Buch XXII.

Uipzig, Toiiliiier. Iii, 82 S. 8. A 0,80.

Helm, R., De F. Pupinii 5raf/t Thcbaide. Bsilil,

Mayer und Müller. 179 S. 8. ^3,60.
Hlstoria Apollonii refris Tyri. Itemm rsc. A.

Riete. Leipzig, Teubmr. XX. 131 S. UK 1,40.

Josepbi opera, post J. Bekkerum rec A. Maber.

IV. I^tpzi;, Ttoabner. XLVII, 885 8. 8. A 8,60.

V. Mull er, Iw., Handbuch der klassischen .4 //cr-

/Mf;»j<-Wi>sen,>^chaft. IV, 2. // Snlnllrr, Die römischen

Staats- und Kricgsaltcrtömcr. M Voitjf, Die römischen

Pnvataltertamer. 3. Aofl. MOadien, Deck. JX,478&
8. JUS; geh. X 9,80.

Sern, J., Der Sprachgebrauch des Histurikcrs

Eutrap'mt. Ein Beitcaf rar historischen Grammatik

der bUebdadien ^mdie. lAibacb, Fiscber. T, 898.

8. ^1.80.
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Die Herren Verftsspr von Proiiwimu.n Hissirtjiti.nuii mul sonstigen (ielegenheitsgchriftcu werden gebeten.

RexnisionMxemt»lue an B. tiaertni- r& Vt-riag^bncUliaudlnnif. Hcrli n 8W., SchfiDeberger«(r. 26, eiwwiMkm sa wollen.

Resemramn nnil Aiseigea.

Abhandlungen ans ilcni Ci bict der klanischen AMet-
tum» -Wisiienschaft Wilhelm von riirisl zum
secli/iK^leii GobiirtittaK (lark'cbrurlit von seinen

Schülfni. .Müihli.i, C II. Tlcfksclic \Vr-

hinsliu<;lili. lo.kar IM. . \\\ 42'. S. s. 10.^

Auf ein mniieii talMlufoiiin» vuu J. Meura«!

in degüchen Distichen, das ilen mlalit Chruti

— ahtsr nicht den 24. Dezember — feiert, folgen

in l'nntf-r .Miwirlix-Iüii'^ il<" Stoffe 'M; ciiizcliic

Abhuudluugcu, über deren liiliult ich im folgoudeu

in mögliehiteT Kfin« beriehte. Teh ordne ne
eiuigermaften nach den Materien, um es den

[jOsern z» prli'icliti'rn »Ins >it' an^olu-'ii.I.- linMus-

zafiudon. lu eine ueue lie^iireuiiuiig der aiigeregteu

Fragen lasse ich mich nicht ein — wir haben an

Kritik «Icr Kritiiit-ii keinen Muiij^el. Übrigens

siiricht die \'i'-lseiti^'kcit di-r iieliiindeltcn Ue^fii-

stiiade für Aich selbst wie für duu Jubihir.

Orieehische Dichtnng. A. Bischoff, 'Die

Holleiiverteilniij? in dfii Hac-dlieii des Euripides'

(S. 40!>— 4i;i). will dem Dionysos die llimptrollc

Kuweiüeu, duüer der l'rotaguuii^t iliu und den

Teiresias, der Denteragoniat den Penthena nnd die

Agave, der Tritagouist den Kadmoo^ den Diener

und den Uoteu gespielt liabe.

Uriechidche Prosa. M. Offner, 'Die py-

thagoreische Tjehre roin I<eereB* (8. 380—396),

uimiut gegen Zeller die Idciiliiüt den unHuoy und

des »«WK an und l&At den Begriff dea Leeren

bei den Pytfaegweern erst ullniihlidi an klarar

BesHmratheit sich lieraiubilden.

K. Meiser, 'Kritische Beiträge' (8. 5—14):

I. Ist Piaion der YerfiuBer des Dialogs Kritoa?

Hill neuer liowcis gcgßn den plntouisehen Urqming
ded Krito liege darin, daia in dem unzweifelhaft

echten l^riido die Bürgschaft fBr des Sokrates

Verbleiben in Athen Krito übernommen haben

soll, wiilireinl it im Krito <1it rrliol.or dfs Plaif« /nr

Flucht aei, deu Iduuieueuä von Lam^akos ^iu «einer

bekannten Tendenssehrifi) vielmehr dem Asehines

zuschreibe. Dazu IT. 'Textkritisclie-s* zu Homer,

Sopliokles, il' u So|»!ioklt>.sscl!olit'n und zu Servins.

J. Haumanu, 'Zu Piatouä l'ulitikoH '2ä4d,

285e (ist in der Überschrift nicht genannt) nnd

-28<ie' (S. 413-418), schreibt an der ersten Stelle

txtXn) l»tatt tyttXrit), an der zweitrü avt'iänovat

(statt luiiovGi), und will uu der dritten y^iltuy

iunttfut9iS» ah Einschob beseitigen.

L. Dittmeyer, 'Textkritisches zur nristote«

li^elicii Tiergeschichte' |S. 114 sclilügt eine

Ueihe leichter Äuderuiigeu des wenig behuiidelteu

Textes vor.

Th. Preger, 'Zum aristo teli.sclien Peplos*

(S. — ()•_'). sucht eine genauere Vorstellung von

dem prusaiäclien, echt aristutelischen Teil dea

Werkes, wie er meint, wie von den spiter binsa>

gefiiglun Kpigrninnieu an liegrfindeiu
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H. Stiifllor, •Tlii-ü])lirasi uml Diu^kdrldcs'

iß. 17G— lö7^, bringt tleu überzeugeuileu Mtichwei>

dafBr, dafs maa die gl«icb«n Pflansennamen, die

bei tlen beiden nach Herkunft nnd Arbeit ganz

verscliioile:ieii, mir in «leii Xotizcn üIut den nie-

di;&iuisL-liea Gebrauch der l'tluuzen sich näher be-

rührenden Autoren rorkommen, nicht ohne weitere«

identifizieren darf, uu l st. ili eine I utersucluiug

über die <jiie!leii lic- hiiokdiiilijs In A\\s-\rhf.

IL Keich, IJcnxerkungcu zum IVozels Ktesi-

phon' (S. 280—293), will gegen A. Holm, 'in

welchem dem Demostkeuea ein weiterer tadel-

Buchtiger Gegner erwaelisen ist' (grieeb. (ie>eli.

III, 480), durch einige nicht ganz einlache

kritische Operationen wahreobeinlich machen, dafit

Deiuostheues die zehn Talente flir den Mauerbau

ganz aus eigener Tasche geschenkt habe: i'enier,

diiik Aächiueä nach üeiuer Niederhige Athen des-

halb Tcrlanen habe, am der dnreh die allgemeine

Verarmung vorauszusehenden nnd <hircli Antipatcr

iiacliher au.Hgebcn toten S-hädigung seines Ver-

mügeuH zu eutgehen: 'er brachte sich und diu»

Seine in Sicherheit und hatte - wohl gar nicht

nötig, durcli l aierrielit in der Khctorik rioh eine

Einnahme(j[aeUe zu erütl'ucu'; während Demosthenes,

was noch nicht gchöi-ig beachtet sei, als der Freund

nnd BeschQtier der Armen und Eateibten er-

sclieine , also etwa als attisclier Fortschritts-

uiaiiu mit sozialer i<'ärbung gegenüber deu make-

douisch geuuotcn AristokratenV

F. BBrger, *Der Codex ßavaricns (Monac 85)

des Demosthenes und sein Verliiiltnis zum Mar-

oianns F (n. 41ü/ 2ä4—'203), macht aus den

»partialstichometrischen Speichen' und den Lesarten

wahrscheinlich, dafa der Bavaricns {Ii) zwar 'im

grolscn Ganzen* von /•' abliäugig, aber nicht direkt

auü ihm abgcächriebcu »ei, tioudera ans einer

(verlorenen) Vorlage, die ans F abgeschrieben

war, zugleich aber auch Varianten aus anderen

Uaudsehrifieufamilieu enthielt' — ; ein etwae ver-

wickelter Vorgang.

L. GStzeler, 'Einflufs des Dioujäius von

Ilalikaruafii auf den Sprachgebrauch de» Plutarch

iii tot i luem l^xkurse ülier die sjiriichlichen 15e-

ziehuugeu des i'lutarcU zu Foljbius' (IS. li>4

—

zfihlt die bei PIntarch vorkommenden — ^znweilen

sogar gcflisscntlieli iiaehgeahmten — \\urtcr,

deren Vorhamleti^i in oder Lietloutnng vor Dinuy-

siuB nicht uuchweiabar zu sein ucbeint' uud ebeiuu

die «tttspreehendmi ^Konstrnkti«»!«! ui^ Rede-

wendungen' mit 'einem vergleichenden Blick auf

die frühereu griechischen Schriftsteller auf. be-

schrankt sich aber dabei auf die rOmische Archäo-

Ifigie. was die J^iclicrlieit de^ Ergebni.sse> beein-

trächtigt. Itu .^uhaug wird au einigeu Bei»pieleii

gezeigt, dafs 'ans Polyhius direkt in die Sehriften

des Plutarch neben mancher Btilistisclu n Ki^en-

tümlielikeit iiaim-ntHeh eine ifi>ihe von N"culre^i>.

lueu übergangen ist, die uns bei l'ulybius zum

ersten Male begegnen nnd dann erst bei PIntarch

sich wieder liu len'. Nützliehe Beitrüge snr BenN
ieihing von Phitarelis .Sprache.

J. M elber. 'Dio Cussius über die letzten

Kämpfe gegen Seit. Pompejus, SO v. Chr.*

(8. Jll — •_*;!() I, erliärtt-t die laugst bemerkte Vor-

ziigli<'bkeit der Heriehte Appiaus gei^eiiüber den

Diunischen durcli deu Nachweis, dals Diu in seinen

Schilderungen von Seeschlachten den Thnkydides

(den er nicht etwa blofs aus atticistischen Com-

peiidien kannte, wie Naher meinte) >c]iablonen-

niiilMg und oft mit grober Verkeuuuug der Thait-

snehen nachgeahmt hat.

C. H:iuer, 'Handschriftliches zn Prokop'

1.*^. 4 LS—421), füllt eine grolsc Lücke in der

.Sidirift Je Mio JWtiio II die sich bisher in

allen Ausgaben findet, ans einem Mfinchener

Excerpteneodex (('od. Monac. Graecns i'li?) ans.

H. Liel)erich, 'Die hauilsehriftliche Über-

lieferung des fiaciimanusciien Lexikons' (^S. —
-27U), giebt eine sorgfaltige Vergleichnng der

Pariser Hs. (Cod. Coisl. ;^4.> saec. X).

Griechische Grannuatik. Ph. Tbiel-

raauu, 'txia mit Particip' (S. jyi—3ÜÜ>, mit be-

sonderer licriick-^ichtigung Uerodots und der Tra-

giker; die in der Volk^^jlrae!lC erwaehsene i'erfekt-

nmscbreibnug wird uacii ihren Gründeu uud ihreu

Gebnwehsarten beschrieben.

'CvlLi/uium pteiuiodo»iÜteaHvm Momactiu» ed

jhhin codicinn opliiiioruiit et ontigiiüfimorum tiiiiic

prmum tdidü el apparatu eritieo adnolalionibutque

itatrturit Carola» Krumbaelter' (S. 307— 34i4)«

Nach Boucheries ganz unznliluglicher nnd Haupts

nicht vollendeter Arbeit wird vor dem dritten

liaud Von Goetzeun Glossarien — mit Beuutztiug

aller Hilfsmittel der vollständige ;Tezt der in

vieler Hinsicht intere.ssiutten Schrift mit zieudieh

eingehendem kritiselion Kommentar gcgel)cii. Her

treä'licho Keuuor der b^-zautiuischen Litteratur

sollte aber das modern lateinische nuAt permamH
habeo nicht schreiben.

(i riech i sehe A Itert iiiii er. E. (^berhn mmer.
'Studien zur alteu Geographie vou Kypros mit

einer kleinen Karte von Kyproe' (S. 88—106),
zählt 'die autiken Finls- nnd Bergnamen* der Insel

alphabetisch auf uud begleitet >ie mit grarama-

ttxcheu uud topographischen Bemerkungen; eine
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Eargaoznng zu <1er AMiaihlluiig «los Verf.'8 'ans

<"v]iern' in ilfr Zfitsclirift der (M»)»ellschiift liir

Knlkiiiidc vuii IbäO, die auf c-igouer Auschuuuug

beruht. (Sehlofi fnlict.)

Onomica I. Scxti I'ytliairorin". Clitnn lii, Kuu-
grii Poiiti«i Sinlriitiao al> Antonio Klter

cdilae. I.ipsiae in ai ililms K. 0. Tenbnerl. 1802.

4*^. (l«loiitisoli mit diMi nonner Vorlraungsverzeicli-

nisscti für die Wiutcrwmestcr 18£i| u. 1892 luul

dem Kaiilcrprosranim too 1892.) UVp. iyAO M
Onomica H. F,pii t<-ti et Mo<( !iioiii> i;iiaf fo-

•"Uiitur SfUf eiitiai' al> Antonio Kltrr c litno.

Kx ind. scboL Bonn. msi. MDCüCXCII s<-oi-8uin

expromui cum cttrollario (welches dem Vorlesung»-

Tensdetinis für «las Wiotencaiefttinr 1892 angeliftngt

\\:\r]. I.i|)si.ir in aedihns B. Q. Teubneri. 1802.

W as uus die beiileu vorliegeixlen Hefte* be-

sonders willkommen macht, wt nicht blofs der

uiigewrdtulich reiche Inhalt und dio fast auf jeder

Si'ifr fierv ortn-tend«' iiH'i>t"'rlicli(' Haiidlialjung <ler

piiiiologisclioii Technik, Mouderu vur allem die er-

firealiehe Thatsache, dafs Kiter sieh endlieh ent-

8Ch1o>i.seu hat. die Krj^elKii^se seiner Forschuugeii

auf dem <M-l>it'te der <_'rieclii^cl)en Florilet^ien-

littcnitur zu verüffeutliclieu. i)alä der Verfuüäer

der Sohrift De Jornnin Stobaei coJte« Ptiotiano

seine so ^Qeklieh begunueuen Stadien auf dieHcm

nor zn Innjre vprtiaclilä>sigten Felde fortsetze

and seit Juhreu für ciue Anag^ibe der Guouio-

lof^en sammle, wnfstea die Knndigen; tou der

Keichhaltigkeit seiner Kollcktuneen. sowie von der

Tragweite seiner Entdeekungt n kmintnn >ieh nur

die Wenigen eine riclitige \ urstelluug inucheu,

die, nie der Unteraeiebnete, Gelegenheit hatten,

im pewöulicheu Verkehre mit dem Kfrausu'. li r

sieh von dem F()rt^ehreiten ih-r Itif-rii u lieit zu

überzengcu und manche Cberraschuiig, tlie der

philologieelien Welt ragedaeht iit^ im Vorhinein

SU kosten. Jetzt ist ein Aufung damit gemacht,

eine Schuld einznlöst-n. wvk-lie unsere Wissen-

schaft durch hartiiiickiges Ignorieren eines der

wichtigsten Oberliefemngazweige auf sieh geladen

hat; und der Aufaug könnte nicht würdiger sein.

Denn er läfst uns den griechischen Text der

Sitteuspriicbe des 8exto8 wiedererstehen, eines

einst im Westen wie im Osten viel gelesenen

Buchest, das von dem sinkenden Heidcutnme uud

dem emporstrebenden Ohristeiitume wetteifernd

in Anspruch genommen wurde und das selbst der

Besnehnngen sn den SpmohbOebem des alten

Tcst«meutes nicht ganz entbelirt. Und dnch hat

das Werkchen, das einst ao grul'sou E'ntiuli« hatte,

(wie weit derselbe reichte, wird erst eine genaue

l ntersuchuug der griechischen Patres ergeben),

mit ungünstigen Strömungen zn kämpfen gehabt.

Zwar im Abendhude hat es in der ObsiBetBaog

des Boliuuä trot?. der von Hieronymns dagegen

geschleuderten Vcrdammnngsurteile nnd ZoinMn8>-

brQche, weil nntor der Flagge des heiligen Nauens

Sixhn (Xysttn) segelnd, immer ron neuem Leier

und Abschreiber gefunden; eine etwas vollstän-

digere, über ubweicheude und obendrein höclu>t

willkOrliche Bearbeitung hat sieh anter den durtst-

üehen Syrern erhalten. W'm im hellenischen

Orient unsere Schrift in .Mifskredit gebracht hat,

äo dalit nur zwei Exemplare das Mittelalter iiber-

daaert haben, wissen wir aldit. So k»m es, dalh

nns bis vor kurzem die Sextossprüche nur ans

der unvolistäiidigen riierset/utig des Knfimis und

der uugeuuuen Paraphrase der äjrer bekannt

waren; die kürglichen Überreste des grieehiscken

Originaltexten, die durch Origenes nml die 80g.

Sacra l'arallela des sog. Juannes Oamaskenos er-

halten waren, konnten nicht viel helfen und die

nnü abgeleiteten Qnellen stammenden Orneca,

wie <lie l'vthagoreersjuüehe bei Joauues Stobaios,

«1er (Vnto des l*urjil:vrins (iid Mareellani) und die

vou lioissouude publizierte Epitonio mulsten die

Unklarheit eher Termehren als beseitigen. Das

ganze zugängliche Material hat Gildemeister iu

seiner .\usgal>e (Bonn IHT.V) auf Grund sorgfältiger

\'orurbeiteu vereinigt. Jetzt tritt der grietihiüchc

Seztos ans Liebt and sn nnsorer Übttrraachaug

auch in zwei Recensionen. die sieh an die beiden

bisher bekannten Uearbeitimgen nnschliefsen: die

alte Handschrift von Fatmos ('2()^, aus dem

X. Jahrhandert) stimmt mit Rafinns selbst in

Kleinigkeiten und Fehlern, der Vaticanus 7 I J hin-

geu'en l'aus dem 14. .lahrbundert) erweist sieh als

nächster \ erwaudter der Vorlage, «ach welcher

die Sjrer arbeiteten. Man wird daher die Vor-

sicht des Herausgebei-s nur loben können, der fSr

die von Rnfinus übersetzten Seuteirzeii (1— l.'il)

den Codex von Patuios, liir den Anhang den

Vaüeanas zur Gmndlage der Reoenaio maehto.

Die Eiurichfiing der Ansgabe selbst mnfs auch

den verwidintcsten philologischen 'ieschmack be-

friedigen; parallel mit dem griechischen Texte ist

die latduiseha Yerri«« des Rnfinns abgedraokt,

unter demselben die Lesarten der zwei mnfs-

gebenden Handschriften, die Abweiebniigeu der

beiden wichtigsten von den abgeleiteten •Saiuni-

langen (des Kleitarehoe nnd der sog. Pythogoreer*

sprii<lie), die charakteristiiehen Varianten der

Untinu^handschrifti'n nnd endlich das Nötige ans
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dem syri-'flirii AN nNte: alles iu 2weckiuü(slj»er, bei

iillcr Kiiiiiiiiiieit iKnl) iiliersichtliclicr Anonlnuug

und woblthuenilor Koncktiieit. Dal's der Heraus-

geber ee QDteriaaieii hat, die Ambentai^ der

SextouprOche durch die jiiiigereit Florilegien hiu-

durch XU verfol<ieii, ist sehr miziierkeiiuen, du die

Aoi^be dudurcli vuu uuuütigeiu iiüliiiat vcnscbout

geblieben iak; nod nicht minder die Entsagung,

mit der er. um die Veröffeutlichung des kost-

bnreu Textes nicht länger zu verzögern, auf die

luckcude aud Tielversprectiviide L'utcräucluiug ülier

die Qaellen unserer Sammliing verzichtet hat —
An die von Rafinne übeneteteu Sentenzen selilier>t

Hieb ein utufangreicher Anhang uu, der sich ^ehon

nach rein äulserlichen Gründen in Gruiipeii

(Appendix I, IIa, üb, HI) teilen läfnt: nach

Sentenz uiimlieh fallt der syrlsclie Aufzug

(ßyr. I bei Gildemeister), nach .>87 das vollstän-

dige syriacbe Elxemplor (Syr. II) ab, so dafs die

letzten Nommera (bis 610) nur im grieehisehen

Text und obendrein fast nur im Vatieanus allein

erhalten sind, uuchdem der I'atmenaiü schon in

App. IIa (mit Ausnahme einer Sentenz (pausiert

hatte. Dal'ü auch der Inhalt und die Anordnung

ent-jir.'clieiidi- riiter<fhiedi' zeigen, wird in iilier-

xeugeuder \Vei»o dairgethan; vielleicht hätte den

S. XXXI aufgezählten Argumenten auch noeh das

VorlGomuieu bloiser Oitate in App. I (527 Hi|>(>o-

krrites, 544 Platuiii liinzngefilgt wenleM kruitim,

die sich io der Uutiuussamiuluug nicht finden.

Von den ans Sextos abgeleiteten Sammlnngeii

behamlelt der llerausgehcr nur zwei, die Syll<»ge

de-» Kleitareiios timl die Senten/ei! des KinOien-

vuters Euugrius; diei'^ thugoreer.sprüchc, für welche

in der Handschrift von Patmos wieder neues

Material zu Tage gekommen ist, bleiben einer

späteren l'ublikafinn vorlichaltcn. Die Hokon-

stniktiou der an erster ^^telle genaunteu Samm-
hing aus den uns zu Gebote stehenden Quellen

giebt ein reeht ansehuulielies Bild VOU den

Sciiwierigkeiteu, mit denen die gnoinologiscbe

Forschung zu kämpfen liat, ullerding» uuch von

der virtuosen Art und Weise, iu welcher der

Herausgeber die-c Schwierigkeiten besiegt Die

den Namen des Kleitareln i-- fr. gendi- Sammlung

i»l zunüeh.>L in zwei llandnchnftcn .sell)ständig

Oberliefert, welche in der Anordnung der Eklogen

Übereinstimmen, in dem Bestände aber weit aus-

einamlcrgehcn, n inilieli dem Parisinus 16.30 (von

lioi^isouade bcnUt/.tj und dem vom Herausgeber

IierangeBogenen Vatieanns 1 144. Eine ganz andere

Trailition vertritt das \vichtig(> sacro - profane

Floriiegtum, welches die (.Quelle des Maximu» uud '

4M

aller sogenannten .Melissen i^t nml am vnllstiia-

<iigsren im Paris. IKJS vorliegt: tlazii gesellen

sich abi'r für KK-ilarchos noch <lrei weitere HuuJ-

sehriften. Obwohl iu dieser Reeensioo die ein>

zelueu Sentenzen sehr durcheinandergeworfen er-

scheinen, hat sie doch au einigen Stellen, nament-

lich in den verbindenden Partikeln ;'<«'^ uud dt

allein die ursprOngliehe Fisssnng bewahrt Ans

diesen beiden Quellen stellt nun der Herausgeber

; an der Hand des Sexto.s die mutmafsliehe ur-

>priiugliche («estalt der S_)'llogo wieder her. wuU-i

er daa sprungweise Yerfiihren des Autors in der

Henntzung dt>s Sextos und seiii 'i' A ihänge sehr

eiuleuehtend nachweist. — Es tolgeii die Sprüche

des Kuagrios, drei Sammlungen von je 24 Sentenzen

(darunter die beiden ersten in alphabetiseher An-

or<lnung). welche in di ii Handschriften gewuhnlieli

dem heiligen Neilos zugeschrieben werdeu; die

Autorschaft des Euagrioe wird durch den tag.

Joanues Daraaskenos nnd den Paris. 1168 (aus

' dem aucli ein kur/cr Xaclitrag lieigefligt ist'

üicheigesielit. Ute Proiegomena enthalten manchen

iutereesanten SeitenbUck auf die Sehieksale der

patristiücheu nnd profanen Florilegien alter uud

neuer Zeit: Ix-sonders winl die .Notwendigkeit

einer erschöplenden Ouruhforschnng der üämt-

Kehen Florilegia snera betont und auf die (mittler-

weile erschicneni ; >( lirift von F. Loofs über

.Liannes Damaskenus liiiigewiescn. Am ergütz-

iich^teu ist wohl die auf einem beigehefteten

Seporatabdrueke ans dem Rheinischen Museum
enthaltene endgültige Abfertigaug des ungel)liehen

lateinischen Kuagrios nnd d<'r in <l'ni-f IIkmi

stehenden, mit dem Florilegiuuk iJtf Jr^^iox^tiioi',

^uttffsw 1HÜ *latntqaxin% stimmenden Fytha-

goreerseutensen: das im Codex Paris. I JJO aid-

gefuudene grieeliisehe Original zeigt seliou dnreli

seine Lemmata deutlich, dals wir es mit einem

ziemlich jungen Florileginm zu thon haben, das

die l>etrefTenden Si nt. u/.. n nur aus der obeu-

genannt«'!! Syllotje cutli hnt hat: da-; ganze Stück

hat mit Knagnu.s nicht da.s geriugste zu thuu

und die *alte' lateinische Übeneteuog, aus der

die v- rrälcrischen Lennnata erst nach und iMidl

durch die aureinaiiderli il<,aMideii Neudrucke ver-

schwanden, ist waiaseliemiidi ein modernes Fa-

brikat den XVI. Jahrhunderts.

Das zweite Hefl der (IiHimica" bringt zwar

vorwiegend sihnn publiziertes Material, aber in

\ollstäuilig ueuer Form. Aach hier gipfelt die

Arbeit des Heran^bers iu der Rekonstmktioa

eines ehemals stark beniitzten Florileglnms, dessen

Uestuudtuile bald unter dem Namen des Epiktetos,
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faalcl unter «lern des Mosoliiou erscheinen. Ihr

grSfsere Theil der Kklogeu war ullenliiigs scliou

cloreh das mg. Plorilegiaiii des Jonanes Stobaios

bekannt: iI>m "i könnt«? man sich Ton der Anord«

nniig der Saiuniliiug gar keine VorstcUun«? machen,

du der ursprünglich im ernten Kiipitel onthiUtrne

HnnpModc äear Sentensen dareb Gesner in giins

wiilkiirlirher Weis.- /i i ris-en war. Nachdem dnrch

O. Heuse die wiclitigr Reihenfolge di;r Si-iiten/en

im I. Buche des Joannes »Slubuioä bekuinit ge-

worden war, aDtemabm ea der Untorseiehnete in

seiner Schrift über die cpikrctischen Fragmente

Knm ersten Male, den ur^iirünglicheu Znsammen-
hang der Samutlnng nachzuweisen und das Vor-

kommen des Namens Moschion bei Maxiraos nnd
alliieren Seknnilärflorilepen dnrch Heranziehnng

der /Vm/mti Moaxiutfoi des C'od. l'aris. und
der bisher nnpnblkierteii vnoSt^t M. zn erklären.

Zu diesen drei Quellen filgte ror knnsem Elter

in meinen • Sfini flriirhsirfknt des Slolxifu.s'

{\{h. Muü. 47, eine vierte hinzu, die »ich

natlirlich wieder auf die Seite des 'Epiktetos'

>ti l!t: jet^( liescheiikt er uns, gestützt anf diesen

Material, mit einer Aii^^^alu' ile^ ( ioaiiif Horilcj^iiini;'.

ilem'u cigeutüuiliehe Anordnung nunmehr klar

hervortritt. Von höchstem Werte ist die Torrede;

wer in der anf 8. I alijreilrm kten Tabelle zu

le<<M) v<'rst<lit, wird darin den S(lll^is^cl /u vieli ii i

K.it^ein finden, welche die (Juelleuforsehnng unf

gnoniologisehem Ciebiete nns bisher anf^errebeu

hat. rbcrliaopt ist die pan/e Vorr.-i].- voll t'tm lit-

liriii<^eu<ler Anregungen: auf <'iiie o-lcr die ;iiiilerr

Einzelheit, die zu Einwendungen herau.<^forderC,

einsngfehen, seheint mir gerade hier am aller-

wenigsten am Platze, wc tUr Freude über die

geinngene Leistung AuMlnnk «re^eben werden

»oll. Für solche t'g<; dyui/t, wird sich schon

spater die richtige SSeit finden; einstweilen ist

mir f.n wünschen, dafs der lleransgelM r Zrit und

Kraft finden mi'tge, seine grofsartigeu l'liine aus-

zuführen. (Schon ist ein neues Univcraitüts-

programm mit womüglieh noch reicherem Inhalt

unterwegs; und es ut Hoffnung vorhanden, dal>

der Herausgeber in nicht all/n ferner Zeit den

etwas langsunien Cinng der akademischeu Sehrii't-

stellerei anfgeben wird, nm einen Hanptsehlag

anszufubren. Qood Di bene vertäut.

Orat. Seiarioh Schenkl.

Claudii Oaleni Pergameni ?i rii'fa ininnrn. K'. cfu-

snerunt luannos Maniuardt, iw anus Muelier,
(fßorgins Helmrcirh. Vol. III. /Ir^i ai^'r;«»»'

dvftifuiav. Ex recopitiono Georgii Helmreicb.

Upsiae in aed. B. O. Teubneri, 1893. 257 S.

JL 2.50.

Dem enten mid «weiten Bande von Galena

'Kleineren Schriften* ist nach neun- be/.w. /wei-

jiiljriger Unterbrechung soeben der dritte liand

nachgefolgt, bearbeitet von dem auf dem Gebiete

der Galenkritik r&hmlicfast bekannten SehOler

Prof. Iwan .Müllers, (ieorg Helmreicb. Pas

Erstlingswerk des Herausgebers*) und 5 Jahre

später der zweite kritische Verbuch Honten

bereits erkennen, wie sehr diesnr Oelehrie bemfen

sei, bei der Scliöpfniig eines wirklichen Galen

niifznhclfeu; die jüngste l'ublikatiou giebt die

Berechtigung su dem Verlangen, es mochten bald

weitere Galeoiana in gleicher Wmse in Angriff

genommen werden.

HezügUch des Handschriftcnmaterials kann man

mit dem Heransg. einverstanden sein, nur ist an

bedauern/ dalk nicht alles, was erreichbar war,

lierbcigezogen worden ist. DalV iler cod. Par.

suppl. graec. 35 saec. XVI Pap., welcher auf

fol. I6Ö—177 die Schrift de sectis bringt, gegen-

ülter dem älten ii Laar, nnd den alteren zwei

.M<>si[(|. eini ii hohen Wert liabc, kann nicht be-

liauptet werden, aber bei der Behandlung vou

No. 3, de natnralihns facnitatibns, hStte doeh der

dem Laiu'. gleichaltrige, «lern Marc, nm ein Jahr-

hundert übi-rlegone cod. Pur. suppl, graec. fi34

s. XIV Bowbjc. (fol. 23v«~27v«>) weuigsteus

erwähnt werden sollen. Yielleteht hätte diese

Handschrift, da sie auf fol. 2^'— ISv'i auch

Xn. 1 enthält, manches entschieden, wotTir die

Mos(|q. nur oiu Beleg zweiten [langes sind, da

sie einer sinteren Zeit angehSreo. Eine nachtrSg-

liclie Verzeichnung der Pariser Varianten, mit

derselben Zuverlässigkeit gemaelit wie die .\us-

gabe des Heruusg., würde die Lücke verv>>ilslüu-

digen nnd wird daher angeraten.— Der hSnfigeren

Köii-t.itlrrnni,' vou Glossemeu (pag. IT) stimmt

der li'etVri nt zu bezüglich .'5, 2Cu ;i (», iTj.

11, ö (d»<(j. 16, Ü. lö, 1. 28, 24, nicht aber be-

züglich 1, 14. 5, 19. 8, 8. 24, 22 (seheint gerade

recht gut gesMgt zu sein). 2(!, 6 (wo CS doch gar

zu töricht von dem Interpolator gewesen wäre,

als Zeitangabe zu luuoxQittovi zu setzen niilai).

Wahrscheinlich blof« ist 14, 25, während bei

*) Oaleai libeUnia //<^' utqiatuiv roig tlauyoftfimtg

rpr<«ii«nlt; (teortniiH Hclinrci<>h hi il«« Acta Semiiiarii Phi-

i Erl.iiii.'''ti.sii' ISSl

Ualotti de uliiitute partium Uber «loartu«, ail Codices

primnm rnnlatos reoenstiit Ueorgius Helmreieh. Frogr.

/.. <l. .I.ihreshcr. der KOuit^ 8tnd.>A]Ut. bei St. Äana ni

Augsburg
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17, so recht da» cxcniiiluiu «iiies (jloäsuiiiü

Der NacluveiN, Jal's No. 2 lediglicli f-)i)r«,i]iui').o;

von GaltMi liL'titelt worden spi (|>!tg. IV). ist ^'o^'liickt

und die Herunziehuug von 33, Iii s^. uud 7ö, -1 »ii-

mr Erklärung des Doppeltitels «osraiehend.

Wji8 die Einzelheiten anhingt, so freut es den

Hcft'rt'nti'ii recht herzlich, nachdem er herei()<

8eint) uUgeiueiue Zustuinuiiug /u der Art der

HdmreieluebeD Oaleokritik amgeBproelien hat,*)

lieute auch seine spezielle ZustiniiuQilg geben 7.n

können. Der kritische Apparat ist mit grülster

Klarheit uud peiulichuter Genauigkeit ausgearbeitet.

Der m No. 1 gehSrige Teil ist gegenüber der

1881er Ansgahe (s. o.) verkürzt, was ihm zu

statten kommt, doch ist die letztere darum nicht

XU entbehren, schon weil sie viel lehrreiche Ans-

Ahnnigen and die Begründung flr die Beror-

zngnug der einzelnen Varianton in der 'enarrtttio'

(pag. 285- ;i(t:t) hringt. Die von der C'herliefernng

des Galentextes abweiebeude Überlieferung des

Oribariaetextta ist durchweg i^tig Terwendet,

weshalh es sich nicht lohnt, auf einzelne ."^teilen

besumiers hinzu wei.seu. Im übrigen hat der Hef,

en für genügend erachtet, die ihm besonders nahe-

liegenden, d. h. die mf Eramtralias besSglieben

Stellen i^leichsain als Sriohprohe heranszn<xreifpii,

du mau von dem Werte von 101 Seiten sehr wohl

«nf dem tob 257 echliefsen kann. Da zeigt sich

denn eine Reihe hOehat wiehtiger Verbeesernngs-

Tonehläge, nnter denen 170, l!t die Ändening

d^COMf für di^QÖoy, das allgemein überiiofert ist,

Erwihnnng verdient, weil danach anch Knehn

IV 473 zu korrigieren ist: die Richtigkeit der

Emendation wird durch 171, Ji; lie>^tätigt.

ZU rflgeu ist, siud nur Kleinigkeiten: 214, 18 ist

z. B. hinter (fnofialivt dos Komma vergessen,

S21t 15 ist { für ^ zn lesen; 147, 7 steht x«.*/'

5).')i\ wiihren'l Mjnst rej^elniiil'-ig xft'Hi).or in

gleichem Ziisammenbaugc gebraucht wird, z. H.

153, 3; 169, 9; 170, 14. Bei dem Anscheinend

wSrtlioheQ Citat aius Kra-sistratns 17«i. 27 -177, 2

((hnn—,fo//^) sind die AniTdirungszeiclien vve^-

gel>liebeu, die anderwärts nicht fehlen, z. U.

U sq.; 177, 15 sciq.: 169, 4 ist fibersehen, dafs

die Konjektur oder vielmehr Korrektur unalXii-

l^aaitttt l)ereits von Konstantia Konfos im

'Bulletin de currespoudaiice hcllcnii|ue' II (1878),

pag. 239 sq. sowohl vorgeschlagen, als auch ans-

fOhriich besprochen worden ist; 9, 15 sq. hatte.

*) Wochenaduift flir klassi-'clie l'liiloloKie Xi> :».'.

8p. 14S0.

wie es in der 'enarratio' d«r 1881er Ansgabe

(pag. 298) bereits geeehehen w u . auf Ku- hn 1 127

hingewiesen werden sollen, damit der l^eser dii'

Worte oiov hu iativ auf dcu richtigen Autor,

nSmlleh auf Galen zurflekfBhre, nicht über, was

ja auch möglich wäre, auf den dort «itiertea

Erasistr;itns. Der rnnsen-^n-^ liKrormn i^t fi-nier

fiilschlich aufgegehea 14j, 18, denn daselbst iüt

die Abeioht des Galen, den Hippokmtes wört-

lich zu citieien, wie wir ihn jetzt leseo,

nicht nachzuweisen, und wäre sie nachzuwei.icn.

so mülsten wir eine auf die sicherste Uher-

Keferung gestStste und verstindliehe geringe

Ahweiclninj; ruhig hinnehmen. Aus demselben

Grunde ist 14."). II*, da .Marc, und ' »xon. üher-

eiustimmen, ovi' tiawUn' beizubeiiaiteu und iui

Laur. nur ein Yergerslichkeitsfehler des Schreibers

anzncrkeunen. Ebenso ist 178, 25 äXXo, weil

möglich und eriilärbar, durch ilie ühereinstimmendp

Tradition zu verteidigen, nicht aber entgegen

derselben au beseitigen. Hii^ingeB ist 170, 4 trotx

der Codices für titn» an schreiben fi»'' ttc. Der

Laur. ist irrtümlicherweise hintangesetzt, soweit

die Wortfolge in Betracht kommt, l.'>3, 4; 1j7, 3;

157, 6; desgleichen 172, 7 im Vereine mit dem

Paris., denn der Singular des Prädikats trotz des

dreifachen Subjekts ist sehr gut, währoud der

Plural von Maro, und Oxou., wie in solchen Füllen

gowöhnlidi ist, auf eigenmächtiger *Emendation'

des lihrarius liernht. Weiterhin ist l.'')0, 11'

ttnutmv zwar richtig und darum der Lesart des

Marc, und Lanr., «rgMOiy vorznzieheu, indessen

hätte dann auch nm der Conciuuitut willen Zeile

IS von
;
7.'>/", \m Ii1 r-^ M;\rc. ini<l '(xiui. hieton.

nicht ubgegnngeri werden dürfen, um das iucoa-

einne i^e/Ltyx'Mtj des in diesem Falle des Itacis-

mu8 ncherlieh nnznverlüssigen Laur. an die stelle

zn setzen. Endlieh scheint mir das Zeugnis des

Trivultianus uliein nicht zn genügen, um KU. 10

das von Laur. und Mare. Qherlieferte, im Ozon, zu-

ftllig ,1 n t iner anderen Stelle stehende ä>Ulo zn tilgen.

1 tics iiliis zusammengenommen sind sf» uii-

erhetdiche \' ersehen, dal's dadurch der grolle

Wert des Ganzen durchaus keinen Abbruch er-

leidet. Wenn daher der Herausg. nndi n;icl:-

träglicb, wie oben augedeutet, die N ariMiitcu iles

Pari«, suppl. Graec. 034 dem Leser zugänglich

machen wollte, so k5unte seine Ausgabe Ar lange

Zeit eine abseid iefseude Ideilieri. Dem Henms-
gelier wnri>eht Hef l'ci uer wohl 7Wt»ife]lo»eii

Fortsetzung seiner (ialenforschungen eine gleich

glSckliehe Hand.

Strafsburg-Neu dorf. B. Fuebs.
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M. Tulli Ciceronis <lc oratorc libri (res. wiili

iiitrodnctioii aml iiuli's by Aagus^tus S. Wilkiiis.

OxConl, jit fli.' ('I.ivfiidon pross. 18!t2. ^IS S,

Augu^tus S. \\ ilkiiis liat soiuc Auspulie von

Cicero de oratoro, deren ei-stc liiicber scliou eiiizelu

enditeoen waren nnd aneh in Dentsehlnod An»

erkenuang geCun li i-. h ittfu, munnelir vollstiiiulig

vorpfelegt uinl "liiiuit die 'iTstt' Ausgabe mit

eiigÜHchen Noteu' abgeäcliluüäcu. Der band-

sehriftUok« Apparat ist doreh voUafindige Yer-

gleiohnng des Harleiauus Termehrt, eine Ver-

mehrung, die sich, wie aueh in Detitschlaml licTeits

uuerktiuut worden ist, uiclit gerade als eine wesent-

liche Bereichemog unserer Kenntnis erwiesen hai
Text nnd Kommentar stehen, das erkennt der

Verf. selbst bereitwillig an, tief in der Rchnld

Elleudtu, des Begründers der Erklärung dbeäer

Sehrift in nnserem Jahrhundert, Piderits, des

Meisters der Erkliirang nach der rhetorischen

iSeite, und Sürof«, des feinsiunigeu Beobachters

Ton Ciceros Sprache; im einzelnen ist er indes

redlich benäht mch den genannten MSnnern
gegcinÜtrr Selli'-tiiiidigkeit de.s Trtt'ils zu wahren.

Der Kommentar ist ungeuieiu fleirsig gearlx itct

und davi&ber sehr nmfiuigreich geworden, das

klebe Bnch füllt einen stattlichen Band von

MO Seiten. A ieN s erklärt sjrh durch die Riick-

sieht ant englische Le-ser, doueu Bücher wie

Sejfferts Laelins nnd Nlgelsbaohs Stilistik viel-

leicht nicht immer znr Hand sind, aber in

nianelien Fällen ist aneli dt-r rd>ennälsige Kleil's

vom I bcl: gewil's uiüstien wir wieder Kommentare

nnd ansflIhrKehe Kommentare haben, aber diese

dürfen nur den Text erklüreu, so eingehend, so

ansfiilirlich als irt;end nötig i^t. aber anch nin

kein Wort aasflihrlicher, uu<l jedes \\ ort ist zu-

Tid, wenn ad Tooem 'Tocatn Dmsi' (III 2) eine

Knirt^-rnng über das Recht der Tribunen den

•Senat zu berufen angestellt wini : dal's ^ie dies

Hecht zur Zeit des Crnssus besessen haben, ist

völlig bekannt nnd von niemand bestritten, wann
sie es erlangt haben ist für die Stelle völlig

gleichgültig, es brauchten also weiler l.ivins noch

ÜioQjüius noch Mummsens Staat.sreeht tür die

Stelle bemOht co werden. Sind das Bemerknngeu.

die Sberhaapt nicht oriianden sein sullten,

wünscht man andiTe wenigstens nielit als Fuls-

noteii zu tiudcn, uud es ist zu bedauern, dal's \\ .

nicht dem treffliehen Vorgänge Piderits folgend

eme ganze Reihe von persönlichen und sachlichen

Noten in augehängtt' erkliirendf Indices verwiesen

hat. Das Buch wird indes, auch wie es ist, gewil's

in England gote Dienste thnn, nnd auoh in Deuteoh-

462

land wirtl es als sehr Heilsiges und mit Urteil

gearbeitetes Repertorinm fOr die ErUftmog gern

benutzt werden, insbesondere ist der Aafinerksam«

keit unserer Laiidslcute eine Gruppe von Bemer-

kungen zu emptcliluu, die dorn Engländer eigeu-

tifanlich sind: die Engländer ab alte MeMer
parlamentarischer ßeredsanikcit reden aus guter

eigener Kenntnis tnul Krfabrung, wenn sie von

der Beredsamkeit sprechen, uud adles, Wiis hier

gelegentlieh ans der Qeickidite der eoglisohen

Beredsamkeit beigebracht wird, maü man finlserat

dankbar begi'üfsen.

Ks mögen noch einige Bomerkungon über

Wilkins Behandlnng etnielner Stellen des dritten

Buches folgen, diis jetzt zuerst erseheint.

Kür die W orte iu anctoritntibuä ]ierscriptis

p. 412 ist Mommsens Bemerkung Staatarecht III,

p. 1005, A. 4 nicht hemngecogeo, wo die Stelle

sachlich entsehieden richtig erklärt ist. obgleich

Mommseu die Lesart perseriptis, wohl durch

Ellendt verfuhrt, für Konjektor ansieht; es ist

vielmehr die Überlieferung, aber aaf diese ist

ki'iii Wert zu legen, da dif Differenz von p nnd p
in ilundschriften, wie die sind, auf denen der

Text von de oratore mht, nicht in Betracht

kommen kann, und das sachlich gebotene prae-

sci ipti-- ist durch Konjektur herzustellen. Wilkins

lolgt Sorof, der sicher irrt, wenn er meint, die

Worte id quod in auetorUatibtu p. exftat, tenttnde

inirr/iiit führten darauf, dafs Cicero etwas anderes

genieint hat als die bekannte Formel im Hingange

des 8euatusconsultus scribendo adfueruut etc., uud

nnn eine ganze Reihe geeehiohtlieher Ereigniaie

zu kim^tniieren genötigt ist, um die >Stelle ZU

erklären. Die sehwierigi' Frage, ob diese Ver-

merke im Anfang der Senutuscousulte praescriptio

heiften oder nidit, kann hier nicht erörtert werden

(die Entscheidung hängt an mehreren Stellen im-

^irlicrcr Lesnng\ aber dal's diese Protokollszengen

auetontates gouauut wurden, wird man dem
Cicero auch nach dieser einen Stelle glauben

müssen, ohne zn verlangen, dafs er einen termiiias

wenigstens zweimal gi l)rane1it haben müsse, um
Glauben beausprucbeu zu dürfen; der nicht iden-

tische aber sehr verwandte Gebraneh von aneto-

vitate» pro (Mnentio r)0, 73'J stützt auch offenbar,

wie .Mommsen betont, diese Auffassung. Bei der

Konstruktion einer Ueihe von •Senatsbeschlüsseu,

gegen die interoediert wnide, wie sie Sorof vor-

ninnnt. ist auch Wilkins nicht wohl zu Mute,

aber i r tindet dneli. Sorof habe recht darin, dnl's

uielir als der bloliie .\anie dort gestanden haben

maase, so sohlierst er denn die büge Note damit,
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dafs er r«feriereud und wohl uicbfc miltibilHgend

den ganz nogliloklkiMi Yonohlag tob Dr. RAA
•niBhrti ilic Worte {'I— 'XMldt als <!lo-som zu

streiehen; wir sind also durch alles Hin-uud-her-

reden in der ganzen Anmerkung nicht klüf^<>r

geworden. — III 7, 25 folgt er mit Recht Pidcrit

und di ii TT Mulscliriften, nicht Sorof, der ein Qber-

flOasigos omoia einschiebt. — HI 7, 26 setzt er

wohl mit ünrecht, Soroft zweifelndem Torachloge

folgend, in ein ; die erste von S. angeführte Stelle

Tl n. H ist iiniltTcr Art. da (1i)rt um des daneben

äteheudeu Ablativs i^uibus wiiieu doB in notwendig

ietf I 13« 44 ateht ein anderei Verbom dabei, nn«l

ad Att. 16, 5, 2 beweirit uar, dafs man (in etwas

anderem Sinne) tU-h'cldi i in <jft<frf nneh sn<i<'ii kann,

nicht aber, dal's mau chia in überall zuzusetzen

habe, wo es niehi fiberltefert ist. — III 7, 2i;

whretbt er mit mit Sorr>f ^egen die Haudschriftoii

at'ptr; gewil's wäre il;»s Icf/terc nnbedenklich,

über dürfen wir änderu, weil wir den 'affekt-

vollen' UegenHatc vermiMMn, mQnen wir nicht

vielmehr mit Piderit nua solchen Stellen lernen.

daCs '// uieht tceniile immer so gebraucht wird,

wie es gewühulicb gebraucht wird? — III II . i 1

bleibt er mit Sorof bei der Überlieferung und

erklärt sogar die durch den dreimaligen Wort-

aufung mit ex enfstclu-nde Kakojilioiiii' für !i. al»-

sichtigt, um das schwache, tropfünwoi.so Kummeu
der Worte zu malen; aber von tropfenweiiem

Kommen sagt Cicero nichts, und w.-us er sagen

will, ist doch wohl nur, dals die Worte s<li\vacli

(düuiij mit Atem versehen (auimata) aus dem
Monde benrorgehmt (exire); ezanimata könnte

nur entweder heifsen 'ausgeatmet', und düs soll

doch hier uieht betont werden, obwohl ('ioero

natürlich weils, dalä mau nur beim AusHtolseu,

nieht beim ESoziehen des Atems redet, oder

'atemlos* und dann mnfste es heifsen 'exiH;i « t

exanimata exire'. Eruei^ti und K'ayser wenlen

ako wohl recht haben, wenn sie, das mittlere ix

streichend, sehreiben exiliter animata exire. —
III 10.3 sotzt er Soiofs r,{. das jedenfalls nn-

anstöl'sig ist, wenn auch kursiv, iu den Text, führt

aber aelbei die von Reid beigebrachte Stelle des

Xepos Cato I 4 an : Qnemlibet ampluisimnm Snr^

dinionsem trium|)liiuii. diTzofolge man wohl bei

der Überlieferung bleiben kann.

Damit genug: über das Urteil im einzelnen

werden die Meinungen immer auseinandergehen,

das (ianzf ItlciKt fiir jr.liMi. tler mit der .'^(hrift

KU thuu hat, eiu ischr Üeil'siges uud vollstüudigcs

Bepertorinm. G. B.

Carl Oerstenberg, Über die Reden bei SsHsst.

Wissen>( liafilii Iii' ISrilagc zum PruLTainin iles

Audroas-ltvalgj'inuuüiuius zu Ikriiu. Ostern 1892.

Berlin 1892. R. Gaerlners Vcriagsbacbhandliuig

Hermann Heyfeldcr. 4°. 30 S.

!•> könnt*' zim;lclist anffallend ersclifiiien. dafs

nach der Abhaudluug von Schuorr vou CaroUfeld

Ober die Reden und Briefe bei Sallnst (vgl. in

dieser Wochenschrift 1889, 3, S. <;3— <;.•>) der Vert

noch einmal im vvesentlielien das-cll'c Thema lic-

hauidelt hat. Aber der Inhalt beider Arbeitcu

deckt sieh durehans nicht. Denn während Schnorr

die Heilen tmd Briefe bei •'^allust, abgesehen von

den beiden Briefen des Catiliiia und Ijontnins. im

oiuKelueu als freie Erfindung des Schriftstellers

nachweist, geht Gerstenberg davon als einer eigeut-

lirh selltstverstilndlicheu Voraussetzung ans, betont

ilcn rhetorisch i'u Schmuck iu den Reden
(hübsch ist dabei die Bemerkung, dafs, trotzdem

Salhist .Tug. 8.5, 32 den Marina ausdrSeklieh sdoe
riikciintiiis des ( iriccliiseheu hervorheben lüfst,

doch in dcNscn Hede sich Ankl.'ingc an griecliisciic

Urigiualc tiudeu; uud imteruimmt es, dicseu im

einzelnen nachzuweisen.

Zu dem Zwecke spricht er zuerst Ober die

Sontenzen und stellt deren aus den t^rsamten

Heden etwa 30 zusammen. Doch scheint mir diese

Zahl zu niedrig gegritfen zu sein. Deuu mit dem-
selben Reehte, mit dem aus Gai. 20« 3 ala Seatenz

anpcfiihrt wird i^lun r.ll,- ntqne idtm n<dle ra

<h-iiiuiii Viru miiii-ida ist eiue solche zu sehen

in .Jug. .31, 15 /latc (nämlich eailem ciipere, fadem

otfixm; ,<mlein metuere) inier bom» amidiia^ itiler

DKifox fartio est Kbenso fehlen mit Unrecht

Jug. 31, 17 maius ilr,lenis mi ptirta amitUre quam
omnino nm paravisiti', üb, 15 mturatu unam et

eommunem omuium exututM, ted /ortuiumutn f«<«•
ijuf itriii'ro.*if,fiuiinim, 8,'), 2*^ luiiioi inii iiloria potterii

ijiuisi luntiH ml, 8,'!, 3b cirtiDt sola ticpie Jutur

dono neque accipitnr. Ja selbst tu der liede de»

Bocchus (Jug. 110), die der Verfasser 8. 7 ans-

drncklieh als frei von Sentenzen bezeichnet, lesen

wir g ;"» reifftn uimis quam luunificeiUia vinri

mium ß»initio9um est. Hierbei kommt ea« nament-

lich vvnii) Sehhil'sfolgerungen danrns gezogen

werden, auf ab.Hohlto Voll.-tiindigkeit an.

Dankenswert ist die ansrührliche Behandluii<.'

der Trojieu (S. 7— 12), im besonderen der Meta-

pher, Synekdoche, Metonymie, Antonomasie, Ono-

matop<iie. Katachrcsis. feriphrasis, de« Hyiterhatun

und der llypcrbole. Über die Hichtigkeit von

Einzelheiten wird man auch hier zweifeln dürftn,

z. B. ob erescere wirklieb von Viehsoebt und
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Afkorlmu ciitlelint ist, iilier den übrigens Sftllust

(t'iit. 4, 1} ganz (Inders urtt-ilt, aU der vom \'erf.

angeführte Hon». Ferner ist Cat. 52, 4 tWiWo
iiiiplor,!' <tiir keine Meta(iliür, sondern Wörtlich zu

nehmen. Kbensuweuig ist stniguh au ollen S. 11

gcuauuteo Stellen Uypaliage »tiitt vila, z. B. nicht

Jag. 31, 8 qmdqtdd tine Muffuine eiaum üieUei

nfqui'tur, sondern einfach 'I'lnhrergiersen".

8.12—2^ folgen die Fignren nnd zwar Iso-

kolon, Homoiotelenton, Parechcse (Paronomasie),

Anaphora nnd Anadiplosis, Elleipais und Zengnta,

Asyii(h'tnii und Polysyndeton, Frage, Hyjiophota.

Autitbesiä (Chiasnins), Auxeaia, EpiphoaeiiU uutl

Apostrophe, Aporin, Ironie. Im AnsohlnA daran

wird hervorgeholmn. dals diese Vorliebe för Fi-

guren wohl tlie ilcr (»;!ii.'i-h.'iii!(Mi [V'~cliäl'ti-

gung mit Thukydides und I )t'nio>thciieu i»t. Hier

tnSdtte ieh mir die Bemerkung crianbeu, dafs in

dm mnsien FSlIen, wo der A'erf. ein Zeugma
annimmt, man ricliritrer hlu-listens von einer

gewissen Kühnheit im (jehrauch dca Vcrl)ums

sprechen wird, s. B. Mlvm alque arma wmrr*;

vobh dignitatem, ittia meium detrakif honorem et

vfijoiiuin tiiipoiii'r,-; me rofi/ne iti.ela fi>'ni>u. Aneli

vermag ich Jng. 110, l rex maximua iu lutc terra

et oamhuni quot non, nicht eine abwärts gehende

gmdatio zn finden, sonih-rn eine aufwärts steigende,

denn oinmun, bezieht sich auf Maximua, nnd dazu

ist reyuin zu ergänzen.

Zam Sefahrs werden ft. 24—30 die einxelnen

Reden, namentlich naeh der rlir-turisclien Seite

hin. hesproehen. Mit Hecht wei-t iIuImm il< r \"<'rf'.

darauf hin, dafa zu der von Schnurr sehr uhfällig

beorieiltmi Rede Catifinas (Cat. ->(>) das folgende

Kapitel die weitere Ansführnng gieht (vgl. a. a. O.

8. 65). Neu nnd ansjueehend ist auoli der Ge-

danke, dals die beiden licJeu (Jääars und t'atoü

(Oat. 51 n. 52) gewinermafeen eine Illnstration snr

Gharaktfliristik dieser beiden Mrmner (Cat..^)4,2) sind.

Die ganze rntcrMiclniii«.' würde zn noch schär-

fereu Ueäuliateu getühri hul>en, wenn sie sieh zn-

gldeh anf die Finge mitentreekt liiltte, welche von

den besprochenen rhetorischen Knnstmitteln auch

sonst von Salhist, namentlich in ihn Alischnitteii

allgemeinen Inhalts, angewendet werden, nnd

welohe auf die Reden allein beschränkt sind.

Dresden-Nenstadt. Ibeedor Opiti.

Q. Horatii Flacci carniina. liclctrit et ajiiiaratn

riiti'O seiecto instruxit M. lli rl/. üenil. aj».

\Vt'i<lmannr)s. VI n. 24it S. H". -2,40 .M.

In der rühmlichst bekannten WeidnianuM'lien

Sammloiig Ton Textausgaben mit kurzem kriti-

schen Apparat fehlte bislier Hora/.: es ist ein

Verdienst des zu früh der Wissenschaft entrissenen

W. Btademnnd fSr Er^nxung dieser Lücke M. Hertz

gewonnen zu haben, der durch eine Ifeihe wert-

voller Arbeiten, zuletzt durch seinen IJeitrag für

die oommeutationes Woelffliniauae gezeigt hatte,

dafs er TonsagsweiBe Torbemtet würe; sieher

wird die vorlie^endi- A ii--i^nlii' in der ^eiiaiiiiteii

Sammlung einen hervorragenden PMatz cinuehinen.

Die bei der Gestaltung des Textes befolgten

Grnndsatze beseiehnet der Hemnsgeber iu der

\'(irredi' also: "celerticn i(nndam ratioiie in hac

Opera utcndum est, ((uam, cum in Universum tra-

ditio Uoratiana satis pnra ao tibi ooaetans sit,

8:mo indieio adhibitn non uimis kmgB a1> i]>sis

poet.!«' vcrbis aberraturani es.se coufidn.' Hierniit

>üninit 80 ziemlich O. Koller, vgl. z. Ii. dessen

lJ|>ilegoni. Hl Hör. p. 807. Beiden Herausgebern

ist daher nmucberlei gemeinsam, insbesondere die

Aloveisnnjr fast aller Interpolationen. Doch wäh-

rend Keller nnd Holder sat. 1 2, 13 un«l epist.

I 1, 5(: weil ans anderen Stellen wiederholt ver-

werfen, hült Hert/. auch diese Verse, wie e. IV

S. -JS. nn<l c. III II. 17— -.'O für echt. .\nch

zu L'mstelluugeu haben sich beide Kritiker nur

dann entschlossen, wenn dadurch die Htelle ge-

halten werden konnte, z. It. Hertz in cpod. 10,

epist. II 1, lOJ— 107. DerM [ho Koii.servativisnuiM

zeigt sich iu der Verwerfung selbst solcher Kon-

jekturen, die allgemein Beifiill und Aufnahme ge-

tiiiiil. u haben, z. B, c. I 12, 43 nadi lleutley,

-Meineke, Haupt, L. Müller nrto: JO. .'» ihtrf,

;i2, 15 iiifilicitmque, wo jedoch i>eide mit Unrecht

sich auf Antenrietb berufen, um mihi cnmque zn

halten; Iii .'i. IT perirtt immuerabiiU, Hertz »ncht

den nietri-elien Fehler nicht zu entschuldigen,

doch hat er zu 11 Vi, lü cttccu timet aliumfe j'ata

auf Fleekeisens Aufsatz verwiesen; III 14, 11

nitile hiomitMti'i Viilligen nach Bentley Meineke,

Hanpt, Valilen. I,. .Müller u. a.. daranf flilirt ja

auch iioiiiiittiiis, was die .Mehrzahl der iian<l.scliriften

bieten; O Keller und Hertz halten an matt omt-

nutU fest, letzterer jedoch nicht ohne Bedenken;

27, (1(1 iliiliir, was auch Valden billigt^'. Einige-

mal bleibt Hertz bei der Überlieferung, wo selbst

Keller Konjekturen aufnahm, z. B.: e. 1 15, 36 ipni»

lUacas. Keller l^•rgame.^s; 20, 10 tn l'il>ri>. K.

bibas; III 1 1, 10 fUflliu: tam vh'um ra-pirUu-^ K.

puellac uc iam. Abweicliungen beider tluden sich

zunächst in der Schätzung des Blandinins anti-

quis>imns, von dem Herz erkliirt: 'unns rcctani

lectionem suepius servavit'. Sonach schreibt II.

c. IV ti, 21 lUxua st. victus; epod. i>, 17 ai huc
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st. at Liuc; sat. I 1, lOs tjm innw til atuirii» st.

nemo nt avAnts; 6, 1'2() /»(/io campum Inmimpit'

trigontm st. f. imMosI teiupom irigai. Doch uutli

•licscin oodox f'olfjft H. stets saiio inili 'in utlliibito,

xuinal Crnquiu« weder vullstuuilig uocli genau

seine Handsebriften verglichen habe. Zweitens

hat H. einer beträelitiiehen Ait/.aiil vuti Koujek-

tureu lUis altfn'r und ii'-ncrfr Zi'it \'nrzu2

vor der L berlietieruug, wu er diese für \ erderbt

hielti eingeiänmt. So liest er e. T % B9 Maurum
/lerf/lt* cr)l«N<<, jeden fall.'« richtiyjer als Marsi: Honu
gedenkt ans seiner Lektüre des Sallnst iler Maiui

nicht üelteii (II ti, 3; III 10, 18: 1 22, 2); II

14, 27 mperbi»; !30, 1 vitiiata; III 24, 4 termtum-

puUii-tiiir, '25, !> er Mnuiiis ; cpod. "2, '11 fftndetqiie;

auch ist c. IV (i. 4 hier endlich dem weniger

gilt iiberliefertuu, aber einzig richtigen consüio

Plati gegeben worden. Unbedingt riehtige Les-

arten sind auch die bei Hertz zuerst aofgeoom-

meneil C. III 4, lO »utri,!* f.rhn Iinihil} l\iUi<ti\

wie schon Froehuer iin rhiluh)gn» Ikl. XII ver-

langt hatte nnd o. IV 2, 2 /tifff, wie nach einer

neu^efundenen Iiisclirift zu leseu ist !u Uberein-

stiinninng mit guten 1 l.iiiilnchriften. z. n. mit

Koller» cod. K, der iu Eigounauieu uft allein da»

Richtige bietet. Ob hienn anch epod. \X 1B
prori— SitiiiKitfhi thiiniiia SU raohoen sei, im'xliti-

Ref. trotz der. Empfehlung in eomment, Wuelt l.

bezweifeln: es kauu iu den:!>eil>en .Sitze nicht der

eine (Simois) ab Flnfs Inbricns and der andere

(Seamaiuler) als Flufsgott pravns heifsen. Anch
Orciipat'it c. 1 12, 1!» ist nicht zu l»illi}!;en. der

Satz proA-iinoa—Oi-aiparil schlielst sich an das un-

mittelbar Toranfgehende nre vigtl eet. — Wamm
an einigen Stellen duti, an anderen Uru heu ge-

»chricbeu worden, ist nicht ersichtlich. Anders

sn beorteileii ist Jlio» oder Iliou : während Haupt
naefa Lachmann fiberall das entere setzte, sind

A'ahleu und Ifertz mit Recht den Handschriften

gefolgt; dagegen ist e/nu aihtmal (c. I IT), !).

35, 33. 11 14» 1. III 2, "J. 11, 42. eimd. 15, 23.

sat I 3, 60. II 3, 156) dnreh die Haiidsehriftea

ge-ichiitzt, wenn auch einmal fe. I l."), !>) die

Mehi-zubl heu hm bietet; vgl. Baehren> ( utnll.

rol. II, p. 535. — Mit den meisten Herausgebern

schreibt M. epod. 7, 12 tatmquam mim tu di$par

hn.", id. mit Hecht. I)leibe dahin gestellt: jedoch

l'orphyriü las, wie seine l^^kEruog zeigt und M.
Meyer schreibt, uuigtiam. Von den ed. Veiiet.

hat schon die dem Ref. vorliegende Laudiuia vom
.1. 148<> iniiii'jiiuin: dal's dies aher eine willkür-

liclie Änderung sei es de» Ucrauagebers, sei es

des Setzers ist, zeigt die weitere Abweichung: in

i{i»ixiribu» f. Danach ist auch der Lesart der

Veneta a. 1490 nicht viel Wert beizniegen.

Dies führt nns auf die Besprechnng der äufserst

iuteressauteri und wertvollen adnotatio critica.

Der Herausgelier — uud mit ihm dius philolo-

gische ?abliknm — bedanert, dafs er sich die

grölntc Kürze habe auferlegen müssen. Daher

macht die anuotatio ki'ini> I landschrifleu mit .\u8-

uuhme der Blaudinii uamhafc, bezeichnet nur im

allgemeinen, was dnreh die Cberlieferang oder

durch Vermutung gefandeu ist. In letzterer Ilin-

.sicht wird eine noch in keiuer .Ausgabe sich fin-

dende Fülle von Nacbweiäuugeu aus älterer uud

neuester Zeit gegeben. Mit staunenswertem FleiTse

sind z. B. die Dokt4trdis.sertatioueii und selbst die

diejien beigegebeneu Theses durchge^ohen: in

diesem i'unkt« möchte wohl mauchnnil zu weit

gegangen sein, z. B. zu e. II 2, 14. Auch eigene

Vermutungen wenlen mitgeteilt, z. B. zu c. I

20, .'>. III II, IS. Ooih für viel dankenswerter

noch hält Ref. die Hemcrkungeu, wodurch die

aufgenommene Lesart begrflndet oder die ver-

worfene widcrle^rt wird. Durch kuTzeYerweisangen

wird oft aui h die Erklärung gefordert, zuweilen

iu wenigen \Vort<'u ubgethuu, z. H. c. I 12, hl

faelnm mgei aequus orbem, wo Vahlen, Kiefsling

u. a. Itifiih, schreiben, sagt die Note : oh aefinitatem

se tuaui: l)esondei-s anch zu C. III 14. 11.

Manche Noteu siud fast zu ausführlichem Koui-

meutar erweitert, z. B, die BrSrterang 8b«r am-
bigna Salamis zu c. l 7, 2!(. Ungern verrailst

man Bemerkungen zu einigen .Stellen, über die

jetzt zwar keine Differenz mehr besteht, die aber

frSher viel bestritten waren, s. B. e. U 3, 9— II;

epist. 11 '2. 70. Vielleicht entschlielst sich der

verehrte Herausgeber die ihm jetzt gewordene

Mul'se zu benutzen, die gosammciteu Matcrialieu

zu einem iustns commentarins zu verarbeitea.

Berlin. W. EirsehfaUer.

AwuQg« Ml KätachrillM.

Nodzie dcgii ^>^cavi. Oktober.

S. 33.5—337. 1>. Hertolini zeint, dats <lie Uculeu

iti den Addilanicnia m C. 1. L. vol. V uutcr 8(j!»7 und

8721 mitgeteilten Inschriften Stocke einer uud derselben

Inschrift smd. — 8.344. G. Gatti: in Rom, »nf

licr Westscit«! des Monumentes für Victor Kmanm I,

wardc eiue kleine Slatne der Fortuna o<ler Abundantia

gefunden, deren Plintlio foli^ende Inschrift trigt: Per

voce sancto deo Salpa/i l'cu'asi . 1). Sacer-

dot Attia ('clcrina. 1). - Dersellie weist

nach, dafs in der Inschrift ('. I. L. VI 4<(7 inslauratnr

das Richtige ist. — & ö<'iO f. F. Barna bei teilt

dne iBBcbrift ans Santa Uuia di Falazio (Gebiet der
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Fri<iifnnor) mit, mit' wi l» her iiiclif nur dir l»T( if< aii<

C. 1. L. IX 2'J(jc) l>L'kuiinl('ii <|uattuur\iri iure (liciiinlo

von luviinuiii ersi-lieiiirii , '"unticrn auch der i|iiacstiir

<|Uinij[tteuiialu und der aedilis. — S. 354—305. 1'.

Orsi, Ansttlhrlicho Rcschroibnnff einer bei Syrakus

{.'ituinlitini iiiitcrinliNtlicii •.rirrhisclioii (Irüliiiiilau'i',

init Abbildungen, l'ntrr aiuli rciii laiidai siili /«.it li-

nnugen von KOpfcu und aucii solciu' architcktonibcluM-

Art, von denen ebcnCills 2vei roproUaziert sind. —

IndoKcrmaniacbe ForsehiiBgeii. II, S. 4.

S. 199 -2G0. Per PeriSOD, Ober doo domon-

strutiveu rrunuminalstainoi no- i»e- and Tenrandtos.

Tbess. S-vt, TOrvvtov» a. s. f. enthalt eine d«>ik-

tisclif I'artikol ne. die aiicli iii avi-st. l-af-hn, latoiii.

pOiitt fupenn' stcfkl, tVruor mit \ir>i.nki'Uili'ni Sinn

in lat. iifoiit', Jt-iii-ijxt'. tlo-ue-c IJ.inn.n ks und Sohii-

ma Erklärung von o öttt>a wird beätrilten: nacb I*.

ist dffim vielmelir eine erstarrte, adverbiell gebranrlite

Kasusfonn, die mit <l« in>"llit ii Suftix wi.' i'-yn L-i liildi-t

ist; d dtTva cig. 'licr da", 'dor und di-r". — S. Jsf» -

332. Ilolger Podcrscn, Pas Pnlscnsiiiüx n. Die }:nL-

chischen Verba auf -üvia, üftaqtüvM, tdtr.'h'aoiita

n. s. Vi. Stollen eine speziell gricdiisclM- Kulwii kliiii^'

dar, von der indisdieu 9. Phlsensklassc {grliliiiaini)

ausgu^'angeu erst sp&tcr als Ersatz der 7. Kla-^<'

(i/n)iiijmi) angewendet. E« werden fterner Rilmtlirli.'

mit Nii'-alcn tirbililfti'ii l'r.i-i iiii.i lii - (Iriiih. iiiul I.;it.

l>i sIuocIk'ii. — S. 31)7 1'. A. l'uiik stellt mit Si liwci/t i'-

b^idler lat. proJ'itfium zum Stamm von aio (vgl. miio).

Aitu Locutius, aauffium, hnl-iyi(ai>u-nta. - S. 8iJ9 f.

trennt G. Meyer lat. 'I.nITor \<iii liiuiufa und
verbindet es mit all-Utv. liiz'fn. alban. I'mjt l.iiffcl.— S. 3(j9 f. J. ätraelmn, Kcltiaclic Elymuto^'icn.

Lat. eerrittt«: neair. eearr linkisch, gr. {^quvm:
cynir. ifiyli ani< *<lr)!^l 'Hriielistück'; yQfi«): neuir.

ifitiiit Hissen aus '*ijresiiii-. - S. 370. (}, Mcj cr,

Kcngriocb. äfnu 'Tante' liat nichts mit altgricili.

afifita m ihnn, sondern ist venoz. rt//iii» — lat. atnita.

Atbenaenm 8410—8413.
S. 288. I!i'-;i liri iliimL; r'uwr wifhtifjeu Neuerwcr-

bunsr des (ilii/.i li Mum uiiis, der .lau. Ih!t3 /u Sa'|iiaraii

gefundeneu Statue eines sitzenden Schreibers, ,M cni

bocb, der 4/5 Dynastie ant^ehorig, diu an die bekannte

Slatoe des I-ouvre erinnert und ilir an Kunstweil

cbenbürtiu ist. 3412 S. a4ij. Die erste Nummer
der von Juscpli Hal^vy iivrau»gegcbenen 'Kcvni-

Simitiqne, d*4plKrapbie et dliistoire ancieon«' enthalt

n. a. Artikel (Iber die Tafeln von Teil el-Aniarna,

einige Hittilisrlie Insi hriften und, was von besonderem

Interesse ist, Uber die ranannnu-lnsehriftcn von

Scndschirli. — S. 353. Die von Tsouudas auf Vasen
des Mykenestilfl ans einer argivischen Nekropolc ge-

fundenen Zci« hon stehen ni< ht verein/elt, nie auf der

Vase, die Stuls bescliiieb, suudern in Grupiten von

vi«r oder fOnf vereinigt; einige sind nicht htsbar,

andere zeii;on die bekannten syllabi^i hen Charaktere

der kyi>rischen Sdirirt. — S :;.')4. An iler Halm
Atheu-Piraus ist eine Metopo netiindeii. auf der drei

Peraoneu in Trancrklcidung dargestellt sind; auf boidcu

Seiton sind die Tiiglyphen zu sehen.

Acadiniy 108t)— 1088.

S. 17'.'. in der Cambridi;e l'liili<liiL;ieal Society

las Darbishire Qbcr die I-)tynioloi.'ii'n \nii ullus, iubar,

colo, unmen, scio. — S. Ittl. A. U. Saycc, lAsttcr

from Ggypt ; u. a. wird eine gricchisrho Inschrift ans

der Nah-' mih Hliilac iMitL'' trilt, auf der der Vorsteher

eines hütii^v vuii i'büae erseheint. — lüö7 S. 204 f.

W. St. Cb. Boscawen spricht sich fftr die Namens

form Tel beni-Aniran statt Tcl-el-Armania aus; 10h8

S. '22G widerspricht dem .Tustin C. Ross; es folfit

der .\bdruek eines Briefes von 1'. K. Newberry,
der oben die Form Tcl-beni-Aniran cmpfiolilt. S. 249.

M. S. Mc Olnre macht darauf aufmerksam, dafn

.\mram ein häufig erseheineu<ler semitischer Name sei.

— R. 248 f. A. M. Sayee, Letter from Kjivpt. 1-uxor,

teilt mit, dafs in Silsilis ciiic zweizeilige Insehrift ge-

funden ist, die olfenbar lydineh sei; die Zeichen tuil>eu

Ähnlielikeit mit denen des phrygischcn Ali)habet8 nnd

sind diesellien, wie die auf den Säulen, die Kni^ns

dem Tempel zu Ephesus stiftete. Auch diu Namen
Alus Mrshtul criDnem an Alynttcs, Vjraoa, ICyraih».

l>ie Wörter sind, wie in den karischeu Texten, dnrch

kurze Linien vetrennl.

Korrcspnndenzblatt for die Gel.- und Roal-

sehulen Württembergs 11/12.

S. 4.i2 4.'i(;. I'. \Vei/->,H:ki r, Alb rl. i T he ii •

reu, liillt Si'ineu Zweifel au llcssclincyci-s Hchuuptung,

dafs die Gewölbe, die man gewAhnlich als Thesauren zu

br/iMcliiifii pHet't, uiiterirdisrii.' KMrnbehälti'r gewesen

seien, aufrecht. Er ist mit H. liuriiber einig, dafs

die (Irundform der Grabthesauren von <ler l'orm der

nuterirdischen Vorratsgcwülhe bergenouinion ist; aber

ihre entwickelte Form ist nicht pliDnikiscbem Einflufs

zu venkinkrti. Pii- im eigentliehen (!rit < henland

vorkoniinenden (irabthesaurcn behalten immer etwas

durchaus Eigenartiges. S. 456-4r>s. Derselbe

erweist, <lafs eine Hron/estatnctte in der Staatssamm-

Inng vaterländi-iber Alti?rttlmer eine moderne Fälschung

ist und unti r dni Itepliken des .\pollo VOO Bol-

vcdcre keine Stelle beanspruchen darf.

ReiMinmis-VeneiekiiH pUM. SehnllAi.

.Vristojihanis eomoediai-, aniiotationi- iiistr. .!/•

IHujfde»,^ X. E<iuiles: Her. 9 S. |i>0. Manches ibt

ungeeignot, doch auch einiges brauchbar. .4. Alartin.

Rernhardy. G., Gmndrifs der grierh. Littcratur.

I. Ti'il ... .'). Hearbcitung von Ixirlmrd Volkmauu:

LC. 9 Sr 287 f. Die Neubearbeitung konnte In keine

licsaeren ll.indc gelegt wenlen. f/r.

ßlafs. Kr., Die attische Beredsamkeit II. Abt.:

.\)>li/{. i; s. sii ss. Für <V\<- iiliibdogischen Facbgo-

nosseu von unsebiil/.barem \\<Tt. U'. /•a*.

nittmncr, H., Die Farbenbc/cichnung boi den

roniis<-1i> II Diclitern: \plih'. ü S. 88. Ein bequemes
Nacbsrblagi'iiui Ii. H V(.iy.

Cartailhae, Em., Monuments priniitifs iles lies

Hai^arcs: Her. 9 ä. 15Ö-16I. Wichtig für ver-

gleichende Prftbiatorie. S* Hehiaeb,
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CiccriHiis 'l'iistiil.iiinniiii <li^|llltaliolu^ln üb. V erkl.

wuO. Ihih, 1. Ilift, 4. AiiH,: JSi,h\\'. 10 8. 304-305.

Auf die Krkläruiig fia/cliier Stellen ist besondere
Sorgfeit verwandt. Deiter.

Cicei iis Dnitiis, erklärt v. J'itlrvU- IT. Fi-'u^lruh

,

3. AuH.: Bajier. Gt/mii. 1 S. 20-24. Verdivnstlicb.

(r. AmmoH.
rhunlianorl. /hrt: JVciif». Jahrb.! \ S. 3H;-:ir)l.

Kliriibü wertvoll wie die (Iber I^ben und Werke des

Dichters handelnde Vorrede ist die UersUdlang des

Textes uud der Indires. Mmithnf.
OftBton Cougny, L art antique: Xphli, 6 S. 89 f.

Ai i^< rhi II TOtt den AbbUdnngen, za loben. P, J.

Oroiset, A. et M., Ristoirc de la litttatlnrc

L'iTi iiip. III: Periode aiitii|nc: BM. mit. 4 8.61.
Wird Hilobt voll K. J'tiidrtl.

IMopl'AUti Alexandriiii Opera omiiia ... cd.

l'auluti Tounery. VoLl: Lt. 0 S. 288. £ine er-

fhwKche I^istnii^. ~z—r!
Droyscii, ,T. {)., ("i('-i lii< lifc AIi'\aii''i r- «I^^ Grofseii.

4. AuH.: Hpl,\\'. 10 !>. 3ÜÜ-3Ü7. l.ubeude Anzeige

von Cr. liertzhertt.

Froolide, (>., AnfanjsL'niiHl«' ili-r riiiniseljeii nrani-

niutik, und: De luliu liomanu ( liari>ii uuelore: Jli-r.

5. 162 f. liCiirroieli uud tlborsichtlicb.

Uftttser, U., Du CIcone dcinagogo (Tli6se de

ductorat): Rev. ttn A jrr. V (1892) S. 468. Klag
ansfiedaclit, srlilri lit t'i'-i lirirlun mnl ihh-Ii -j. hlecliliT

gcdruikl. !$riut;t nielits Neues; da.u'if;cii filiirt Kei'.,

'f/ii'inl. llniim'li, nis neue, blofs vou Scitoeniatin niclil

ttbcrsehenc (juellenstello an Arist. rhct. III. 8.

Hermann, Karl, Friedr., lielirbuch der prieib.

Auliiiuit.iti II. G. Aufl. h}fg. von Viilor riiniutir:

I,C. f. Dos Uuch kann als >i:ichscblagebuch gute

Dienste thun. A. H.
Ilerodiilc, Miiriniiiix «IttiisU jiublit^s et uiiuoli'!«

jiur Aiii,:<lt,- llainittt-, Jlcv. ilfn cl. -ir. V 'isi»^»

S. 4Gä. (»rigiucll in der .Auordnunj; dc> Stuftr-, tn ii-

lich in der Erkliii-ung: jcdu<;h sollte für die Zwe cke

der Schule In den Diaicktformen gröfscre Kinlieitlii li-

keit lierrsclieu. Amiustv Mirhil.

Auswahl aub ilerodot. Ikarbeitut von Frutn
/larttfri LC. 9 S. 286 f. Das Doch kann den Fach*
leln-i'1'11 aufe beste 2ar Einfttbrnng in II* empfoblon
werdi'u.

Hol'fiiiauu - Votsi Ii , 1,atciuiselies i'bungbueh ftir

die mittleren Klassen 1: A'. Jahrb. f. I*hil. u. Päd.
148 8. 78. Kin^clne Vcrbcsscmngsvorschlflgo zn dem
VortnfHIclu'U Huohe ijiebt /'. Miilm.

llorati (Jamiiuu relegit .1/. Ihrlz: i/steri; LÜH
S. 108. Vorzuglich wiehtig durch die BerOcksiehtignUf

der COdice!> niaudinii. J/. (lill/ximr.

Kritiselier Jahresbericht über die l'orlselirittc

der roiuani-t lieu IMiilologie: Jip/i II'. 10 S. 31 3. Auih

der klassische l'liilolog gewinnt durch diu Zeitschrift.

L. T.

1. .Itihei.lii, Fl., opcra. l'd. luiif firtu» Ni'ete.

Vol. III. IV Aiifi iniiiituin ludaiianiui liliri XI-XV,
XVI-X.X et Vita

2. Flavii Josephi opcra. Keeogn. Ji<hiuli<tux

Atetie. Kditio minor. Vol. III IV Auliquitatuui ludai-

cunm libri XI XT, XVl-XX et Viia.

3. Ii a all, C, De Flavii Josephi eIoeuti(Uie i|uac-

stiuues eritiiae et (»bservationes graminatieac.

4. Flavii Joseph i opora ouinia. Pust Immn-
tiHflftn Bekkerum rucügu. ü. Aärianut Nabfr. Vol.

III: BphW. 10 S. 296*800. Anerkennende Resension

vou Carl Friek.

Keil, Br., Die solonische VerinsBang in Aristo-

teles' Vcrfassungsgescliiilite .Vtliens: jY. JuJnh. f. I'hil.

147 S. 113. Wo K. bieh nitiit durch seine zu iioho

Meinung von der Intellig. n/: und (ilaubwQrdigkcit des

VcrfaKscnt der ^Ai^. noL leiten liUat, bat er z. T. sehr

hobsehc und üichcrc Resultate gewonnen. /V. Cawr.
Krause, ü., Siiuiie zur .litiliri-tliilioii \'<ik,il[iin>ik

ThLZ.b S. 147 f. Der Eiutiufs der auükeu Kunst

aaf die altcbristlicbe Helodiebndnng ist ricbtig be-

sti'iiiiit. KömUii.

l.eal, Walter, .\ compauiun to tlie lliad für

Kuglish rcaders: KphH. 6 S. 81 f. Einige Einwftnde

erhebt &Ul
I.ivins. 1. Schnlkorarocntar m I-V, XXT; 2. An-

: leitiiiig zum Vprst.indni> der li\ ianisi heu Harst» Uiiiejs

forin, von C. JJaupl: (j»m»a»iu>n 5 S. 171-173. Vor-

zflgtiche Hilfemittd für Ixihrcr nnd Studierende, nicht

für Selniler. 11'Md.

I.ueaui, M. A., de Hello Ci^ili libri de. ein. IM.

(\,n>l„.- //oshtKi BphW. 10 S. 300-304. Keine neue

Ge.stalluiig des Textes, aber die Tradition ist genau

vorgelegt. C. M. Frmrken.
Lueiaui TitQi il^c TltQty(>itov u).tvil^^, nc.

I.iri Bayer, Gymu. 1 S. 2Ü-31. Entspricht dcD

.Vninrdrningen nicht, ist aber eine wortvolle Vorarbeit.

77-. I',y<„;:

Lueiani Meui|>]ius et Timou by C Aiackie: Her, Sl

s. IGOn;2. steht nicht auf der HObe der jetzigen

Forschung. Detroutteaux.

Monceanx, P., La Gr^ avant Alexandre: Rre.

ihli tii. <lr rri(s,i,iii. XIII '2 S. 2(Mi f. Kiiie aiisehanlichc

Seliililenin^', iu lier Mhm mit Üeelit den Mittelpunkt

hil.l.t. A /,.

Muellcr, Heinrich Dictricb, Historisch-mytho-

logische Untersuchungen: Rev. de» pr. V (1892)
S. 4';^ f. Wirkt trotz grofser (lelelirsainkt it uud

mehrerer hübscher Bemerkungen wegen 4ler Kühnheit

der Venntttnngen i^kt abensengend. Die Fonchnngea
der letzen '20 Jahre ^d gar nicht berttcltaicbtigt.

77*. Ji^inui.'h.

Miillei, Max, Die Wisscnseljatt A,<v Sprache,

deutsche Ausgabe besorgt durch ttck uud Ii MeÄmanif,

I: Giffxnatium 5 S. 169-170. Verdienrtlich. //.

Ncutcstamentlichcs Wörterbuch von Ii. Kulte:

Datier. Gijmn. 1 S. 31-32. Wegen seiner übmicht'
liehkeit alu-h tVir weitere Kreise als Appendix ZU an-

deren gr. l,<-.\ika ilieiilieli. Schiihlrin.

Oblert, A., Allgemeine Methodik de> Sjiracbuiiter-

ricbts in kritiselier Begründung: BphW. lU S. 314 15.

Verf. ist gegen den Betrieb der klassischen Sprachen

und ftlr die Krweiterun;; des Dcutselien. \ohli'.

l'aris, I'ierre, filatee, la villc et Ic templc

d'Ath^na Cranaia: Zur. ,'t. ,jr. V (1892) .S. 4ti9f.

Inhaltsangabe mit Hervorhebung des Neuen. &.

riatuiiiä Tlicactetus. Itcc. Marilum Wohlrub

2. Aufl.: Bph W. 293-295. Verf. gi^ in Kommen-
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tar weniK'cr St'lbstiindigcs als vielnehr tÜM Auswahl

dessen, was die bisherigen Erktilter gekettet babeu.

Otto Apelt.

Raab, C, s. Joseiilius.

UcinbariU, A., Der saturmS-cliL- Vui-s in dtT

römischen Kuiistdichtuiig: XphR. G S. h'.K Im ganzen

ist dif Unlersudjuiis,' besonnen. Carl I\iuli.

Ueinach, S., Üibliotlifi|iic des monunients fipiin'-*

iivvcs et nminiiK s. Aiiti'|iii(es «In niis]ih(in' Cimmerifii

Cl»54j rccditets: üp/tlV.lO S. SOT-aüi». Verdient

g»nz besonderen Dank Ton selten der Facfagcnosscn.

A. FnrlwCtiKjlfr.

Teutsch, l'r., DiesicbeiibUrtiiscli-sai lisisehcii Scliul-

urdungcn B<1. 2 Ivcbibai-Ii, .Muniiiiiciila (itriiiaiiiuL'

dagogicA. ßd. XIll): BpUW. Hi S. 313-314. Er-

weckt Ticlseitiges Interesse. (J Sohh.
TiM iM iitus, Bion nmi M<i-,-hus remlfnil into

Englisb prose ... bj A. J.au^f. ti S. 82 f.

Diese Obersetrang wird empfohfen von J. Sit :1fr.

Thnmh, A., Die Iieilgriet liisrh«! Sprache: lip/i W 10

S. 313-3 1 4. \'erf. ^ebt eine kuappe, über alles Wesent-

liche berQhreiide ( bcrsetxuDg Ober die in Betracht

kommenden Aufgaben.

Griechische Tragiker, Jahresberieht für 188'J-

]NfM Noll A'. Ilvr/Yrt« in /(T. p. Müüer» Jabrcsbc-

richlcii 71 8. 17,'t ff.

W'aldcck. A., Ijiteiiiischc Schulgr^iimialik: .\.

Juhrh f. J'ltii II. r,i,l. \As S. h'.i. Wird gerühmt,

wenn auch Hin/.elnc?; iniMalle. /.'. Knifi.

Wi l/hofer, n., Sojibokles' Anligone: A/'liJ^. ti

S. 83 f. Ein schätzbarer Beitrag zur Antigonolitteratur.

//. Gravtnhortt.

Wciidlaud, P., Pbilos Scilrift über die Vursehiirii;:

Bull. cnt. 4 S. t;4. Von hohem Werte. /• (
'.

TOM Wilaiiiow it/ - Mtii llcndorff, Ulr., i'liilo-

logie tuid Schulreform: Jiei: ilet t't. (jr. V (181)2)

8 475. Diu gedankcnreirhu Schrift wird der Beuch-

toDg der interessierton Kreise wann empfohlen. Tli.

/{eiiiach.

Wiliseh, E., Die altkorinlhiache Thooiodustrie:

AC. S96 f. Kino sorKfülligo auf grandUchen Stoilion

bcrnhondc Moni)j;ra]iliie. 7! ^S.

I r, W., Uvids Werke in ihrem Verhiiltni-

zur autikcu Kunst: i\'phl{.6 S. 86f. Die Aufgabe
ist SU einseitig gcfafst, um natzbringend sni sein.

P. J. Ueier.

M i 1 1 e i I n II e ii.

Sin nenes Moaamentalwerk zur Topographie Aoms.

Unter den Titel 'Forma nrbis Romac, Consiiio

(t aiK-torilate Ri'giae Academi.n' I.\ iiraettrum l'nniiain

diineuHUS est et ad mtHlulum 1 : 1000 deliiioa\it

Itoduipbus Ijincinni, Itomanas* wird dcrnnScIist ein

Kolossalplaii de- mIn ii I!(im eivchcinen, (Iber des-i ii

Tendenz und Kinii< litniii.' wir im fuluenden unseren

Lesern kurz %u beriditi'n liab<'n.

Im Jahre lS4d vvrüffcutUchte Cauina seine

'Edilisrii di Roma Antica' in 3 Bünden Text nnd
.'Vtlanten, ein niiinuinentalt - Werk, d.iN < in. n Im -

deuleiidou Fortsclirilt in der kla.-M'ischen l'oitoj^rajdiic i

;!eigle und das bisher uhne Ilivalen geblieben ist.

Jetzt nach mehr abs vierzig Jahren sind die 'Edifizii'

des Canfna veraltet nnd nnbranchbar, ja vieHeicbt

auch gcfilhrlifli fiir die Studierenden der Ar> li ii>]i>f:ie,

denn die neuesten I'^ort>cjiritte in der Tüiinj.-! ajiiiie,

die Kntdeckung neuer Dokuniente, sowie die ^eit

1861 fortgesetzten Ausgrabnn»!en in Rom haben eine

canz ncoe Wissenschaft erzeufft. Und diese Wisscn-

scliaft stQtzt sii 1. Iii lit iiiolir auf willkürliche Rc-

küiistruktionen, auf mehr oder minder wahrscheinliche

Mutmaftnngiea, aif ungenaoe oder fttseh •uq'elegte

Tex^e. snndem einzig und allein auf Thatsachen.

Tr it/dcm ist Cauinas l'ian von Koni (Lid. 11, Tafel

1—XVj noch immer der einzige, auf welchen die

Studierenden zurOckgreifeu mflssen. Kein Wunder,
dafs sich (.;ogon diesen Zustand der Dinge fbrtwShrond

nnd von allen Seiten Klagen crhelx n, di iiii allr, die

sich mit rOmischcr Arvbiologi« bescbuftigen, mUsscn,

um auf dem Lnofonden der neuea Eat<tockniigeii xn
bleiben, hunderte von Zeitschriften UUd Abhandlungen
in allen Sjirat hen <lurchsuchen.

l in die Kort schritte zu beurteilen, w elche die

romische Topographie in Verbindung mit den anderen

/.weifren der ArchSolouie Roroacht hat, izenfli^ es, auf
die ln rviirrav'cnderen Krsrlii-inunu'en ,iut" diesem Ge-
bii tc iiin/uwcii;cn z. H.: CoJiX topvymf<litrni U. J\'.

von I'nif. l ilirhv, die '/ofiot/raphie drr Slailt Rom
nnd die Foriiut Urin» von .fordan, die 7'iipo<jiaf>liie

von Uicliter, Aiicieiit Uoine von Middleton, die /«•

srriptioiiii'.t C/trüdanae, Uuma Solhn um-a und die

J'iaide di Roma des Prof. G. Ii. de Rossi, der
sechste und ittnfzeliDte Band des Corpu$ Inaeriptio-

iiHiii I.nh ,:•! I n III mit Aulianir /:'ii/'i iiiii i.i rpiii npldc/i

von .Monimsi n u. s. w. Noch grofsiT ist das .Material,

das sich in den verschiedenen Zeitschriften zerstreut

findet: so im BuUetttHO di Areiteolojfia Cristitma

von de Rossi, im HuUettino <Mfn CoimniKmone Xr-
c/ieolotfirti Cuiiniinili; im Julii fuir'i und in den Mit-

teiluntfen des Deutschen Arcliiiolog. lustitutä, in. den

Nolizie defli Seavi, in den MMauite» th CKeote
Frriiiptln' und in vielen and' r- ii Z< iivchriften ver-

schieileiicr Nationen, riol. l^miaui, der Vi^fasser

di's I'lanes, den wir iinsi-ron Lesern anzeigen, hat

selbst gegen 300 Abhandlungen untl Schriften ttbcr

die Fortschritte der Topographie herausj'eaclion.

In den Saiiiiii'.imi:i )i von Zeichiiuiii:i'n un I Stichen

der 'Litizi' in Flurenz, der üibliothckeii des Vaticant

des Escurial, zu Windsor, Berlin, Siena, Turin u. s. w.

haben sich (ibi r lOiXU) Zeichnungen vtm Künstlern

des XV— Will, .lahrhunderls vorgefunden, die es

nuiglich inai Ilten, Probleme zu lasen, die bisher an-

lösücb schienen.

Was die Ausübungen betrifft, die seit 18.'>3 In

Uoin siatlu'<'riMiili n lialien, so ist es aiil'-" i /^müi I,

«lafs sie au Zahl und Bedeutung die der \ertlusM iien

lahrhunderte weit hinter sich lassen. Fast vollstän-

dig ausgegraben ist die V. Region 'Ksnuilina', die

X. l'alatina', /um gröfsten Teil die VI. '.\lta Semita',

die Vlll. 'Forum Riunanum', die XI. 'Circus Maximus',

die XII. 'Piscina Publica' und die XIU. 'Avcntimis'.

Aach die gt>ringsten Merkmale klassischer OcbKadr etc.

-iiid untcrsnclit nml in den Plan eingetragen word<'n.

Die Kanalisation der Stadt, sowie die iMiuliimmung

Digitized by



475 2& April. WOOHEXSCHRIFT FÜR KLilSSISCHE PHILOLOaiE. 18&8. N«. 17. 476

der Tiber haben es möglich gemochti die Unter-
j

suchnngcn aaeh in einer Tiefe aanzudohnen wie nie

lavor

Diese ganze uiigclienro Massf von l ut< i -iui liuii|j;oii

und Nachweisungeii ist ikk Ii uiiliearbiMti-t, die Gniiid-

clemontc sind zwar vorlian<li-ii und wenigen Forschi'm

bekannt, sie sind aber nnb« iiiitzhar fllr den gröfston

Teil der Stmiii i iiiJin, tia e- an der ririitiiicii 7m-

sammcnsleUung mangels oder mit wenigen anderen

Worten, es fehlt an tinem arehdoUgUelten Plan

von Ifaiti

Der rian, den die U. Aicademia dci Lincei jetzt,

/u MU'öfentlichen gedenkt, wurde vom Profeasor

Lauciani bereits im Jahre IbtiT l>ef,'anneii und zwar

bei Gelegenheit der Ausgrabuni^'cn, die Kaiser Napo-

Il'iih iia l'alaste der Caesarcn, die I{ev'ieruiig bei der

AJarmwata, in der äoinua Geloüana nud am Monte

de' florit G. B. Gnidi in den Thermen von Caracalla,

l'arker an verschif^di-iK n Ortm. dr und Fürst

Torlouia in den Vorstiidten iiu-tiliireii liel>cii.

Im .labre 187t> hatte dieser Plan bereits einen

solchen Grad der Wicbtiglteit erreicht, daEs Momm»cn
der Accadcniia dei Lincci den Dmck empfiihl (Rcn-

dieonli, Sitzniii; v. 17. .(uui llsTt)). Aber '.erade in

jener Zeit führten die grulsea Ausgrabungen der IIa

pernng und der Stadt zu so zabheicben und bedeu-

tenden Ilntdeekungi'u, dnl's der Autor seine Arlieit

der Zusuuiinenstelinii^' zi iUM-ilit; iMil'^'elH'u niul'-te, tnu

seine ganze Zeit dein Nen-Gefiiiiib'iu'u widmen zu

können. Auf mehr als 12UUUU Zetteln, genau

geordnet, finden sich die gewonnenen Notizen, die

ftlr den rian zu vi r« orten ^ind.

Die Krise von lb?s'.t iiatfe zur Folge, dafs die

betr. Öffentlichen Arbeiten titigestullt wurden und

inai'lite somit auch den archäologischen Fntdeckungen

ein Milde. In Anbetracht dieser Saelilage, die sich

wtdil sebweriieb bald andern wird, baben sieh die

Ii. Accademia dci Lincei und der Verfasser veranlafst

gesehen, die VerfiffientUehiing des von so vielen Seiten

beehrten Planes nicbt Unger binaosiascbieben.

Die VerOffentliehnng wird in nncluttebeDder Weise

erfolgen

:

1. Der Plan crsrbcint im Mal'sstab von 1 : 1000,

damit aueli die Kinzelbeilen der Ki>ii>trnkti(»iien, Fuß-

böden, Wasserleitungen u. $. w. eiiigezeiclniut wenleii

können.

2. Dci-sclbe wir.l aus Ai\ Tafflii von 0,00 X 0,r.O

Gröfse bcstebeii. /.u.«aninu^ngestellt bedeckt derKclbc

also eine oberttaebo von 25 {Jm. Die Kintoilang

der 40 Tafeln ist aus einem Netxe an ersidien.

3. Kr wird die Monumente und Itninen aus den

Zeiti ii di r Köllig»', der |{e|iiiblik, drr Kaiser und des

Chriätvutuimi bis zum VI. Jahrhundert u. Z. enthalten.

4. Der Plan wird in ftinf Farben gedruckt. Sepia -

bezeiebnet rlii- Mnmimeiite aus. der Zeit der K'ini',"^

und der Republik, schwarz jene der Kaisor/eil, grau

die unterirdischen Werke: Katakombeti, Gewölbe,

Gräfte, Mitris n. s. w., bbia die Wasserleitungen, die

Klojiken, die Tiber u. s. «.

.'>. Pic roten Liui' ii d' 'iti'ii ib'ii l'l;iii dt« liiMitii.'cn

Kum an, die blauen Linien den itegulierungii-l'lau (bis

zum 30. Juui 16»S(.

(1. Die ßodenverftndeningen sind durch Zahlen

aiisgcdrflckt. Die roten Zahlen zeigen die HOho Aber

dem Mi'i'r(ss|.iPi;el de.~ hcufiireii I'mn, die schwarzen

jene d< s alten Uom, die Differenz zwischen beiden

ist ilaher leiciil erkennbar.

7. Der I'lan wird anlser den noch existierenden

Monumentin auch die in frilheien Zeiten cntderklcn

und zerstörten entbalteu, wenn von denselben nii-

zwoifclhafte und authentische Pläne oder Ueschreibun-

gen vorhanden sind. Die Monnmente von denen Bo-
«ehreibuiiL'i'U, uImt keine Zei' bniiii!.'<'u vorliandeii siiMi,

sind punktiert. l'.< sind ainli iMitdeckuiigen \oii

Kuiist^egenstiiiiiii'u. Inselu ilteu ete , welche lieziehnn-

gcn zur klassiselii ii Toitogr.iphie tiabeii, verzeichnet.

X. Ausp(si btos>cn sind alle Rekonstruktionen un<l

Kr^'anziingen, auch wenn sie durch architdctonisrlie

Sjrmmctrie gerechtfertigt erscheinen.

9. Die Ausgabe erfolgt nicht in numerischer Ord*

nuiiü von 1— 4tj, sondern zunfielist wenli n dii Tafeln

der schon völlig ausgegrabenen Zonen, dann die jener,

in welcher sich Gebäude finden, die wenig Aussiselit

auf andere Eutdeckiinu'en bieten, ausgegeben werden,

und sciilielslicli die der iioeli in der An>grabnng lie-

tindliohen Zonen.

10. Es ersclicincn nicht weniger als 6 Tafeln im
Jahr. Das erste Heft von 6 Tafeln (in Mappe) ist

im Marz ISO.'^ ansge^iebeii.

11. Der Preis des Heltes ist A 20. — Der

Subskriiitionsprois für das vollständige Werk, zahlbar

bei Knillfang der ersten I.ieferuiig, ist ..Ä 144. —
Die I'ortüspe«en werden extra berechnet.

Dieser l'liin wird von der Accademia dci Lincei

nicht gratis oder im Tausch abgegeben, weder an
Mitglieder der Accademia noch an Bibliotheken oder

L'> lehrte CiLSi llsrhaftcn, sondern Ist nur kinflieb so

beziehen von l. Iloepli in Mailand.

Ein neuer Handtchrifteufund vom Sinai.

Von Herrn Prof. E. Nestle in Tübiiieen erbiilt

der Schwäbische Merkur folgende Zuscliriii: ..K.mm

hat sich die ( bernvschung der theologischen Welt
Uber ilie in einem ikgyiitischen Grab wieder gefundenen

Stucke vom Kvangeliiim und der Aiiid<aly]ise des

Petrus etwas gelegt, so kann ich von einem neuen

Fund berichten, der ftlr die nentestamentliche Wissen-
schaft gleichfalls grofse Heili ntuiif,' gewinnen wird und

von deiiijeiiig(;it, dein ein llauptvcrdienst dabei gebUhii,

der wichtigste 1 und seit Tischondorfs grofser Ent-

deckung des Codex Sinailicns genannt wird. Prof.

J. B. Harris, jetzt fn Cambridge, der schon vor drei

.lahreu auf ilem Siniii war uuil dort die rdte^te Ver-

teidigung des christliclieu Glaubens, die der Philosoph

Aristidcs von Athen dem Kaiser Madriaa Qberreidit

hatte, in i inet- -ilteM 'syrischen üb(>r-etzinig wieilcr

auffand, sehicibl mir aus Suez M). März (in Tübingen

aiigekotnnion 6. April), mit der Erlaubnis, es za Ter»

öffentlichen: Zwei ihm borroundoto Damea, eiiie Frau
T/nris und ihre Schwester Frau Oibson, beide in den

oi ieiitaliscli. u Sprarlieii ln w ändert, Arabisch und Neu-

griechisch hiefseud sprechend, gingen voriges Jahr

nach dem Sinai, naclidcm sie Üarris in der Kui»t
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lies riiotoRraiihicrens von Ilainlsclinfti ii LM iindlich

untcrriclitet hatte. Trotzdem das klu&tur suit risclicn-

dorft Aufsehen machendem Fand so manchmal nach

siiiHii liandsrliriftlichcn ScbiUzeii ildrclisiitlit «onlfii

war, aiidi von Harris scllist vor 3 Jalin n, lilidi der

jetzt gemarlitf Fund den frillifreii Forsilieni verborgen.

ÜA ist eine I'alimpsesl-Uauilscbrifl; als Fraa I^cwis

sie Etterst sah, war aie in tnnrigstem Zustand, alle

lil itti r aiioiiiander geklebt, voll Silmiulz. Mit dein

Duui])f ihres Theckcssels hat sie die Uhilter von ein-

andcrgelöst und den ganzen Text pliotogiapbierl,

mischen 300 und 400 Seiten; bald kamen einige

leidit lesbare Seiten und es stellte sieh ein syrischer

Text aller vier Fvan^elicn heraus, <leiiijeni;{en

abe verwcndt, der den Theologen als der t'nretonsche

Syrer bekannt ist nnd nnlcr allen erhaltenen Zeugen

den naeli«< isliar iltc-^ti n Tr\t der F-vauuelicn cntliält.

ISislier wiiren d,k^oll nur linuhstückc bekannt in einer

ein/igen iiandsdiritt im britischen Muscnm in LiMidun

und in i nach Ucrlin gekommenen Blattern. Jetzt

Heften alle 4 Kvangelien in diesem Texte vor, l'a-t

\iill>tilndi|{. Harris sdlj-l n isle aiil' di.' Kiiiidi' von

dem Funde nach dem äiuai, 4U Tage laug salsen sie

dort im Kloster ttber die Entxifibrang der Palimpsest-

Mfitler und siml nun mit ihren Kri;ebiii«>en auf dem
Heimweg. Welche WKlitiukeit die Saehf bat, kann

man daiWH abnobmcn, da^^ der grieebi^ebe Kvangelieii-

tezt unserer besten Ausgaben auf Uandschhltcn ruht,

deren Iheste, der Codex Vaticnnns, dem 4. Jahrlinndcri

entstammt, und die l'a^t allf irfeniiwie mit liim Iviii lien-

vatcr Urigines (im Anfang des ?. Jahrhunderts; zu-

iamoilftdMMiReQ. Wir hatten nun bisher schon die

Maelirlcht , daf-- ein Syrer Tatian ums Jahr I7U eine

ETangelieniiarnuinie j:emaebt bat, das so». Diatessarun

(,aus vieren'^J, und aus einem armcnisrhen Kommen.
tar und einer arabischen üaodscbriflt bat mau diese

Terlorene Arbeit in neuerer Zeit wieder tu gewinnen

gesueln
;

H:iuj>lfra;.;e ist dabei, ob deni Tatian bei

seiner Arbeit scliun dieser CurotOttScbe t>\rer vor-

lag. Jet2t kann die Liitersachnng neo bcgiimen. In

der Überschrift heifsen die neugefuudenen Evangelien

die ^getrennten", eben im Unterschied von einer

Kvangelienhannouie. l'm nur ein Beispiel an/nfUbren,

wie wichtig diese alten Übersetzungen für die iUtesto

Ctosehiehte des ETangelientoxtes werden ; in der I^eidens-

geschichtc lialti' bis jrtzi nur eine einzige alte lateini-

sche F.vangi lieuii iniUi hrilt I.uc. '2A, 4H hinter den

Worten: sie scblugi-n an ihre lirust nnd wandten

wieder um" noch den Zusau: ^Indern sie sagten,

wdie über uns, das geschieht hente wegen unserer

Sftnden, gekoiunii'u ist das Knde Jerusiib ni^ ' . l>ii>i'r

Zusatz ist natürlich bis jetzt nicht weiter beachtet

worden, aber er steht aueh bei diesen ältesten S/yrmt

und jetzt auch griechiseh im Kvangelium des Petrus,

tiudet sieh also gleichzeitig in ältester Zeit im Osion

md im Westen. Wer sieht nicht, dafs er nun ganz

aodoro Bedeutniig bekommt! Oder eine so siuguläre

Erzlhinng wie die, welche sich auch nnr in einer

ILimls lirift lindri, dafs .lesus einst eim ii Mcnsebeii

am äabhatli auf dem F'eld arbeiten sah und zu ihm
apneh: Mensch, wenn da weifst, was du tknst, so

bist du seli,'; wenn du e^ aber nicht weifst, bist du

verflucht un<l ein Lbcrtreter des ücsetzcs; oder der

I.A.SSlSfllK l'HILOLOOIB. 1898. No. 17. 478

Ruf am Kren/, di r in der gleichen Ilandsebrift heifst

:

Mein Gott, mein Gott, waram hast du mich zu schänden
werden lassen, und was dergleiehen Einzelheiten mehr
siml: die niOssen von der Bvaogelionforscbong nun
ganz neu untersucht werden".

Aeaddni« des inscriptioat ot bellM-lettrei.

JO Miirz

liariialiei, Heriebt Ober Hruebslueke einer Hron/e-

vase au.s Asroli. — ('a>iati, I ber den l/>wen von

St. Marcus. Mittelalterlicher rrs|>nnig ist unwahr-
scheinlich ans technischen, stilistisehcn und gcsrhicht-

liehcn fitineii ii: wahrsibeinlieb ein etruskisehes Kuii-(-

werk. — rii. Ucrgor, Über Tättowicrung iu Tunis.

— Vorgelegt: Cougny, Kxtraits des anteun grecs

conccmant la g^^ograpbie et l'histoire des Gaales.

17. Marz.

G. Paris, Iber die Auss)iraebc des lateiuiselien

C. Alle venneintliebeii i'iii;.'raiihisebeii oder iialäo-

grapbiscben Beweise fiQr die Auspracho -st Z vor J

und E vor dem YII. .Tahrb. sind hinfllllip; es wurde
wie K ausi;e-.|ir<ti beil. Hre.il bemerkt dazu, ilal's der

Unicrsebied vielleiebt vorhanden war, wenn auch nielit

grofs geinig um durch die Schrift wiedergegeben zu
werden. I'aris bestreitet noeb die Notwen<ligkeit

einer gleiebcn Kntwiekeliing niil cbm Oskiscben nnd
rnibrisehen. — II. de \'illcfos-r, Krwi:rbuug von

Inschriften aas Orange (bereits publiziert im C. J. L.).

— Vorgcl^: Omont, Demostbenis cod. Babelon,
fai-Miat, !{fina>li, De'^irii.tion de l'Afiriqao dn Nord:
.\tlas arelieologi<|ue de la Tunisie.

VeneiehuB un tnehlMMier BflclMr.

.Vnneeebimo, R., P,K:iioh c dintomi; note StO-

riche. Kvo antieo. Po/znoli. 1.. \,f>0.

Canonica, (i., Merope nella storia dcl teatro

tragico grcco, Utino e Uallaao. Milano. 108 & 8.

L. 2.

Cicero, De amieitia. Introdnction, text and notes

by SU'r'l:. Clarendon Press, l.'.OS. 1-2. Sh. .3.

Fdwlcr, \\'., Tbl' eity State of tbc (Jreehi and
Koma»»: a snrvey, introduetory to thc study of ancient

bistory. Maeroillan. 33ti S. 8. Sb. 5.

Herodot, books V and with notes and apiK-n-

diees by Kr. A/,l,.,i. ülarondoo Prosa. 330 8. 8.

with maps. bh. 10,0.

LiTins, hook IV, with notes hy ./. J^reudeeifUf

rccdited by //. /Vmw. Bell and Sons. 1&6 S. 12.

Hl. ]/,.

Martini, K, Catalogo di manoii<'ritli <jrerl esi-

stenti nelle Bibliotecbe italiane. 1, 1. Mihino. 2.36 S.

8. L. 8,50.

Pat. r, W., Halo aml Platouism : a scries of

leeturcä. Macmillao. 206 S. 8. äh. 8,6.

PIntarch, Life of Demosthenes, with introdnction,

notes and Indexes by A. Hohlen. Cambridge Ware-
house. 202 S. 12." Sb. 4,6.

Venntw. Itwiiikteur: Ur. Fr. HaHvr. lierlin .S. 4^, i.ai*MIU<iNr8S.
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ANZEIGEN.
R. fjaertnerN Verlntr, II. Ileyfelder. Derlln SW.

Soeben «nchieiwn:

De Yelleiani yoluminis condicione

atiqnot capHa

Aemlliuw Thomas.
ST. «». tm

über die ÖrÜichkdt
der

Va r u s - S c h 1 a c Ii t

.

Von

Richard Tieffenbaeh,
PnfigMOr >B KOnigL WUlwloM-Ojfnairfann fM|lkMV I. Pl^

8*. 0^««t

R. Oafirtaen Verlage H. HeyfeMer, Berlin SW.

B. Chtertnwa Verlag, B. BeyfaMer, Berlin 8W.

Seit 1890 ewchfiwm;

Jahresberichte
üluT

das höhere Schnlwesen
Prof. Dr. Conrad Rethwiseh,

OfamrMmr «m KOnigL Wilht-lin«-<-yiiini>>ina m Berliii.

fiilialteribefsiclit.

I. Bv«n««Uiwh« Itel^fioiislelue (Prot Dr. theul. L. WMt m FforU).
II. KathoÜMlM K«ligioiMl«life(U«Uifioiulehr. J.JSS. Brumitr ia Httndien.)

III. HchnlgVBchjchte (GynaiMburektor Dr. JL Bndtr in Ulm).
IV. i4DhalTt:rfiig!»nn«; (I^f. Dr. 6*. Rethvürk in Berlin).

V. DentRcii ((iyuiuaidaldireklor Prof. Dr. R.J(Ma$ b KrotoMhiii).
Vr. Latein (Prof. Dr. H. Süewer in Koltiery).

Vil. <iriectiirich ((>l»urMbulrat Jir. A. rmBtattberg in (iotha).

VUI iiiMl IX. iiYansOiiitfcIi n. Knifliarh (Prwf. Dr. ä. Llhekhom in Heriin).

X. (iesdiichte (Prof. Dr. K.Schmitk in JHwUn).
Kl. Krdkunil« COl^erielinr Dr. O. Bok» in JJerlui).

XU. .MatlKMiMtik ( ICealtehnltlirelctor Dr. A. Tkaer in Hnllo a..S.).

XilL NfttnrwiitAenscIiaft.

a) Allii^meines (Oberlelirrr Dr. A'. Nwtk in OlefiMiii). |I— VI:
Prof. Dr. E. Lww in Herlin.)

b) I<f<'<-Iireiljende Natnrwiitienmnaftem nnd Cfaomio (OberlcliriT

Dr. K. Ihne iu Fricillit'ry:-H«"4'*<'ii). [l— VI: Professor Dr.

F.. Tah-w iu BtTÜu.l
r) Vhy-iik Oburlobrer J>r. A'. Xoack in (Hcfrteii». |I—VI: Real-

sclmlilin'ktor Dr. .1. Thui r in Halle a. S.]

Zi idim ii /"i' hi>niii.-<tM>klur /'. >V<n2cr in lA<i|izi;;).

.\\ . ( l'roi, Dr. Ii. IkUermiittn in Ituriiii).

XVi. Turueu niui (icüUiuUieiiApÜeKt' («inhnirat Prof. Dr. V. Rukr in Berlin^
Anhanip: HcilriftenTenEeiitbnM.

Kr^rlii, ii.Mi -iii.l I. ( l'^-Mi. > M. n. i_. >(. ni. (IHW) 12,0l>M.
IV. U'^-^'J. i;V-'*> Jl- V. (l^iinv H M. VI. 11,81 .M.

Kiiifrebundena Exeiuplftre je 2 M. mehr.

D«r vn. Jahrganar (IMS) batatot alak «alar dar

K. «MtamTdi^ I. lifMiM; Mhlff.

Für den

lateiuuMsheu Luterricht.

1

r/aMm fpbeildirer). 7mm \MA-
aobM UirterrfBlito In tfar Sfllmd«
des Gymnasiums. 1 . *f

Kl'liu.-,- iiiMiiiuiMiildirvktor). Zur
Umgestaltung des lateinMlwUlllW^
richte. 1,20

Praktische

Schulgrranuuatik
der

lattilftebei Spracht

Pro£ am OjrmDRHiutr. yn Frnnkftirt a.11

Ztluito Atiflag*

<loF Bohulcraminntilc von

Vm£ Sr. EL MolHiaati^.

(r'i7//i,/i(M ;( (•|'r..ir4>iiri. Lateinische

Formenlehre für untere Klassen

höherer Lehranstalten. Im \n
-iltliu-' Uli ilii' |irakti^idu' Schul
iiniiiini.itik Von ( iillhaneen-jlaie>

2ii.stzit{. Kurt. 1

Jo»tj>dt ((ilicrlehn r). Syntnx der
lafeBMeoMM Spraohe. Dar^oKt- llt

i)li> l<«hre Ton den .Satzteilen und
dem Satze für Kealachnlen nnd
iliu mittleren Klaaeen der öym-
uiuäm, Kart 0.nu JC.

Materialien

m
schrifUichen b. miliAliGhea

Übungen

im lateinischen Ausdruck
liir OlMi-Tfrtia u. üuter-Sekunda

von

Dr. Arthur Junff
(Ui«rl«lir«r.

irr. H». 2,40

H'iji'i,-!.-

{

I )lK.'rlehi'f r). Der Bildungs

wert des Lateinlechen u.\< h lUm
;iuf iiiisiTun tiymiiasicn berrscheu-
<ien Betriebe. 1 M

l.onh frnbrrger (G vinnnsialilirektor).

Die Ode« des Horaz fOr den Schal-

gebrauch disponiert. K^irt. 1 Jf.

.U,i^,iu.i loliirluhnr). Studien zu

Övldt MetimorplitM. 1

V ^
Mit eiiifi- IU'il)i;;<> VUII Wilbclu Friedrich in ..«'Ipxiy:.

B. liaertucr» Vcrbig. H. H«}t'cldt'r. Uerliii SW. Druck von LvouUai'd äiuiiuu, Berlin SW.
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WOCHENSCHRIFT
FÜR

KLASSISCHE PHILOLOGIE

darcb ill»

ud PcMUiaUr

HBBA.U8QiaiBIN TOM

OEORG ANDRBSEN, HANS DRAHEIH

FRANZ HÄRDER. loMnt«

10. Jahrgmg. Berlin, 8. Mai.

K. Oaoblor. KryUirno f<>. Tnnlur) ««1

r, rasonl. Stmlm l'lii]iMii>;i<i» :Vo(friuxi . .

A b h A u <1 1 11 ri IM) »r.is d^'iii Oi-hict«- «ii-r kt;if ii>> lirti

Alt«rtuinBwU««'iusr!iiilt<Mi \V. villi rhrirtt -l'u-gf-

hracht (K_ Hubn. n Si liliir» 4H7

A. U iefswuiiii, Iii« JI«nytprobl«ma der Upracliwusen-
«chnft (H. Zi«BMr). .

l'lBtonit opw* oui» IM. K. Wohirftk VoL VUl.
Met. 1 erak Tbeaefeetnin. ed. ltMa.(A.TIi. Christ) 4M

.i«ai(«: Joonal Mvaata. Juuutr. — BIXUm flir 4m
OyiiiMri«i.H«liBlwMwi t . . . . w

ibMMAM-IWMMidli 4tS

mMmfx AwlitolBiglMhB QMBlIwtwft «a BmUb. Mmav— I. MX)

lii(< Htm 11 Vtrfa.-äir vnu Prosranimen . Dissfrlationen und somtigen Oelegenbeitasdlrifteil wwdeti g«beteu,

Keztui»iou»exemplare au K. üaerta«rii Verlagsbuclihaudlniig, BerlinSW., SchflnebergerBtr. 86, Bimendenra wollen.

li«i«Md(»Bti ib4 iiMigei.

H. Oaebler, Ki ythr;k. Untersucliun^rcn (Ibor die

Gescbicbte und die Verfimaug der Stadt im Zeit-

alter des HeRenfsmm. Berlin, Mayer k Mfdler.

1»93. 126 S. 3 ^
Diese Schrift, eine Vorarbeit für eine vom

Verfasser geplant« Müu£ge»cLicbte von Erjthroe

macht den Emdrnek dner lelbBtiodigeii und aorg-

faltigen Arbeit. Der I. Hsaptteil giebt la Kap. 3

(S. H - .'».')) eine ricsrhiohte Krythnis Tora

J. ä34— 133, der in Kap. 1 ein kurzer Überblick

fibar di« Entwiekalnng der Stadt Ton dm ültetken

SSeitn bis nur Eroberung Kleinasiens durch

Alexander vonuiscreht (S. 3—11). Einigem, was

dieses ernte Kapitel eutbillt, vermag Referent nicht

SBsostimmeii. Dalk die Sfaidt (in TCHrhoiiMriseber

Zeit) von Kreta ans gegründet und dann wieder

zur Zeit der jonisehen Wiinderunf; iliircli neue

Einwanderer aus Attika und der eubiniielieu Chalcis

benedeit wurde, ddnkt mir nicht uioehmbar in

sein. Damit ist zwei verschiedenen Übcrlicforungen

nebeneinander historischer Wert beigelegt, die

beide den Zweck haben, dos Cileiche zu erklären.

Hat die Athen. VI 139 erhaltene Oberliefenu«

von der Enoordung des Knopos (des Sohnes des

Kodros?) durch einen Ortyges, der infolge dieser

That kurze Zeit hindurch von zwei chiiscben

Tyraimen nntentQtrt in der Stadt hemehte, flbeiv

hanpt eine reale l^nterlri'^'e. so mru-hfe icli .!' mit

Lambrecht de rebuti Erjthroeoruui publicui fS. lö

(welche Sdbiift nur freilich nicht rorliegt) trotz

(Ipr AnHfTiIiniiigen Gaeblers doch in die Zeit iler

ersten 'ryraunis hinabr&eken. Die ganze Staffage

der EisOilnng «iirieht für dieee Zeit. Das aweita

Kapitel des ersten Abachoittes bietet viele idb«

»tiindige um] beiielitenswerto Aufstellungen znr

Diadocheogeschichte überhaupt. Insbeijoodere wird

jeder, der rieh mit den Kriegen swiieben Selen-

kiden uml rtolemäcrn des dritten Jahrhunderts

und mit den Zü^eii der CJalater, sowie der tio-

schichte des pergauienischeu Reiches beschäftigt,

den Änafühmagen Gaeblera, die im gamen ab
eine FSrderong der Wissenichaft erscheineB, Reeh-

nnng tragen niiisfon. Allem freilich vermag der

Uefereat nicht /,u7.ustimmeu. Diu gegen Droysens

leitKehe AuRetnug dea «raten tyriaehen Kjriegee

neben anderen verwandte Argument, die An-

gabe: vti\Xvda<; rovc FaXaTac schliefse aus, dals

seit dem Eintreffen der Kelten in Kieiuiisien schon

13 Jahre TerfloBaen aein konnten, iat mräiea Er-

acliteus nicht zwingend, viiivdaf ist ein relativer

Begriff; 'noch nicht lange' kann bei historischen

Entwickelungeu auch noch eiuen gröfseren Zeit-

abetand ala 13 Jahre beaeiebnen. Die Bricllraag

von Dittoub. syll. n. I.78, Z. 53. 4 fJ»« 10 l/^iyrnfw

icii inl wv ycevatd&iiOV inw9%ia(iTßf}m (sc. IlitQay

to xf^ov Kol t^v avyxvfiovöay x*^")* ^^'^

von Aintioeboa I nnt dieeem Land balahnte Ari-

stodikides es gezwimgen dem Athenaios habe

überlassen müssen und Athenaios deshalb Flotteu-
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befoiil-ihabcr nicht des Antigoiios, soufloni (!<•>

Ptuicuiaiuid geweaeu i>ei (8. 28 ff.), ist erzwungen.

Ohne Zaaatz kann ijt$iuxu!ela9m daa niebt heifaen*)

und der König Autiochos lie/.w. der an diesen

schreibende Aristodikides wiirdi' einen feindlichen

ÜefehUhaber Hiüherlich als solchen bezeicbuet

haben. Wenn Oaebler sagt: *bei Droyaens Anf-

fiusnug des tnnuxti>^,tf^* ist es aalawat unwidir-

sflifiiilicli, diifs Antioolms. völli}; vcrgesMcnd. dals

er rulra bereite soiueiu FluttenbefuhUhnber ge-

schenkt, das Gebiet noch einmal an Aristodikides

vergeben haben sollte", so ist dir- um ein gut4?s

walirselieiiilichiT. als dal's mit dem obigen Passus

ausgedrückt werden wullt«, was Gaebler iu den-

selben hineinlegt. Die wirren nnd rasoh wechseln-

den Verhältnisse dieser Zeit erlauben wohl die

Annahme, dal!» es in der Hnfkiui/lfi dfs Autio-

chos I. nicht besonder» geonhiet /.iiging. Lierude

diese Insohrift Dittenb. syll. n. 158 seigt dies

einigerinafsen. Im letzten Brief des Königs uii

Mcleagros Z. (J4 f. begnügt sieh derselbe, der An-

gabe des Petenten Aristudikides ohne weiteres

Ol'anben sn schenken, wSfarend bei geordneter

Verwaltung angegeben wäre, dafs diese Angabe
nnd das darauf bcgriin<lcte Ansncheu durch eine

Fkflfbng sieh als richtig erwiesen haben: if^iy

ttC'tüt niä&Qa xiXia nn'raxödia. Aneh ist es gar

nicht undenkbar, dafs Antiochos mit ßowul'st^ieiu

dem Aristodikides ein schon Tergebeues Lehen,

das Ar. wQnschte, anwies. Dadareh konnte der

Mann, der Ausiiruch anf Helohnniig inai lito und

im Kall der Weigerung sich zum Gegner des

Antioehos gesehli^n hfitte, sonaehst hin- und
festgehalten werden. Spüter konnte man ihn ja

anilii-s ^iMiudfu. Damit Hillt denn anch die An-
nahme, dalij der in Ditteub. syll. u. läil, Z. 15 ff.

nach Dittenb«^^ Lesnng tf^wyttaavttf Öi iw
xtXi nag' ' l'^iiioyrnan lai \oft4yoii dta] y^jeufimoy
yorjtireti,n' i';»' 't;tr\v(üov xtti lon- toT< ffioU]

(uttKoig nQoaoifukoitiVMt' t|/$ attof\ genannte

AthenaioB mit dem von n. 158 identisch sei. so-

wie die daran sich anknüpfi'mli' historische Kuiu-

binatioii. Die H<'grrinduug il>'> .'^atzes: der \u>-

druek nQo<toifnÄ6iuyct zeigt, dals hier eine stfiudigo

Abgabe gemeint ist (S. 30), ist mir ]>svchologi>ch

verständlich : der Unterschied swischen Aorist und

Präsens is( vom Verfasser in.s .\nge gefalst

worden, oIiik* dals der materielle I 'nterschiiMl der

•i |ii<iri't.'i u ist z. n.: c.i.g. ol.iT l)itt4.Mib. s^U. 171

Z. i'r2 »o( j w uinZf lovf dvo, ov Tt i Siig mit
vwii.fi l-tiifoxof iatgtiiftiiut ttitolf «rJL von Landsawei-
flUDg gc-bmueht.

484

beiden ^*e^beu berücksichtigt wurde. .ledonfiil',>

ist der iSatx unrichtig. S. öü ergänzt Uaebler

diese Stelle von Dittenb. n. 159 anders, ab Ditten-

berger, ftber diese Etgimuig unterliegt, weil von

der nnrichtigon Auffassung des Atheuaios be<iii-

Hulst, einigem Ikdeuken. Die Widerlegung der

Ton Thrftmer Pergamos S. 228 ff. l)egrQudeteo

Aufstellung, dafs die pergamenisohen Nikephorien

dem grofsen 'iaiatersieg galten, ist zutreffend.

Der II. Hauptteil behandelt iu eingehender

nnd eindringender Weise eine gröfsere Annhl

erythräischer Inschriften aus dem (bitten uml

zweiten Jahrhundert, Dittenb. n. und u. 3Til.

Gaebler führt aus, dal's ruu n. 370 die zeit-

liehe Anfeinaaderfelge der drei Teile b a c ist

Die rnterscheidnug von nQÜfUg der Priester-

sehaften = dem Verkauf des Priestertums dnrcli

den Staikt, von inln^at^ dem Weiterverkauf dej

Priestortams von selten des Inhaben m eint

andere Person, von öiaoi'<araa$g — der Cession von

Seiten des Inhabers au eiuen 8ohu oder anderen

Anverwandten, sowie der Satz, dafs die Priester-

tOmer von der Gemeinde EiythrS aof eine be-

stimmte Anzahl \ on .Tahren verkauft wurden, si.'nl

zu billigen. Dagegen beruht es sicher anf einer

Flüchtigkeit, wenn S. 73 gesagt wird, dafs nach

dem Ablauf dieser bestimmten Anzahl von Jahns
der zeitweiligf luli.ilit r «las Amt von neuem kaufen

oder durch iniTi (^adtg einem anderen uber-

lassen mnfste. infnQaotg war nur mSglicl

innerhall) des Zeitraums, fiir den die Gemeimle

ein Priestertum verkauft hatte; di ii Kaufpreis bei

derselben 'empfangt ja der int7nn(^axmv (ud,

fnmMvy 8. 71. Die Erkllbmng, dafs die Vei>

lttli< litung Aci {yyvt]i {;<; , den bei 7rg«<Tif , inin^eii

und duKTt niamc der EmpHinger des Pricstertnms

stellt, darin liestauden habe, dafür zu büigea,

dafs der KmpfSnger den Fffiehten als Priester in

der vorgesehnebenen Weise nachkommt, erscheint

mir nicht einwandfrei. 'Hei der ^ictrrrrtinrttc. Mif^

Gaebler, übernimmt diese Bürgschaft uaturgemälis

meist der dtaovnoulf selbst, nur einnud (n 2. 22)

\vir<1 rin . inderer als Bürge genannt.' Ist der

(M gi ii>tand des fyyvötv der vom Verfasser ailgs-

iiommeue, so scheint mir das gerade nicht nator»

gemiifs an sein; denn das Ämawundvat wird

manehmal unter UnistSllden erfolgt sein, wo nach

nieuschliehcun Ermessen der SiaiTin'imdg den .\1>-

luuf der gesJimteu Dauer uicht erlebte; und starb

er vor demselben, so war eben für das, was

Gaebler als Oegcn-tand der Bfirgsehaft aosiebt,

kein Bürge mehr vorhaiuleu. Die übrigen ana-

fÜhriich behandelten lusehrifteu sind: L-Yf. Ul

a Mal WOCHRNH(;HRtFT FÜR KLAS818CHR PHILOLOOIX. im No IS.
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485 ii. M»L WOCHENS« -II Kirr FÜK KLASSISCHE I'Hll.oLüUlK. lt)9:l. üu. 18. im

1540, eine von Christ in den Sit-/.ungäbericliten

der Münch. Ak. isnr. I. 8. -.Mfi ft". veröffentlichte,

deren Zeit iJaebier auf 208—200 feststellt; eine

im iMMNMiM' der evangsKiehcn Sehnle II *2 (1878),

S. 03, n. 148, Tielleieht mit der vorigen xasammen-

gehorij;: ferner I,-W. III !,'>42 (etwa nni 274)

mit einem in A. M. (1888) 8. 100/7, u. 5

vnQffratiiehien BmdiitBek xn einem Gauwn rer-

einigt; Vorwror TT 2 (1878), .^4, n. 120 und

Arcb.-Kpipr. M. ans Osterreich I (1877). 8. 112;

Ditteaberger »^'11. n. 172 (hier kuuu ich mich mit

dem Yonehbig, das io Z. 12 erholteae MO m
d$6n zu pfgünzen, nicht recht befreunden) ; li.-W.

III 1539, welche Insciirift 'sehr wohl etwa dem

B' Jahrb. v. Chr., der lllütezeit dee bürgerlichen

Lebens and der itaatlielieD Entwiekelnng von firj-

thrii iirgt'hören köniito", winl in einiT von Wad-
diugton sehr abweichender Wci:^e Iteliaiidi-It uuti

er^lnst Den Schlufs dieses 8|ieziell <']>i<rrajjbi.<>chen

Teils, der von groflMr Bewandertheit im Formellen

nnd Matcrifllfu der griec]iiscli«'n Kpignipliie zrngt,

bildet eine Besprechung zweier, vielleicht zn-

BameogehiSriger Brnofastficke Movatto» II 2 (1878),

S. 62, n. 147 nnd I (1875), S. 128, u. i^lT. Die

Darstellung der Verfaswung von Krythnl im 8. u.

2. Jahrhundert ist umsichtig und klar; nur der

eine jnlntiolie duteu/r^s macht dem Referenten

einiges Bedenken*

Wenn meine Besprechung einige Verstöfse

hervorhebt und einige Zweifel ansspricht, so i-ft

damit nicht beabsichtigt, der iSchrift den Wert

einer nmsiehtigen nnd seharfilnntgen Forschung

sn mindern. Der Verfasser, wie die Leser mögen

daraus nur entuehmeu, dafs ich die Schrift mit

•Sorgfalt nud Iateres.se gelesen habe.

Staitgari. 0. Trenher.

QBNltsPusal, Stndia Philologiea. Romae 1893.
95 p.

Eine Anzahl zum Teil in der Rivista di filo-

logia XX n. XXI erscbicDeuer Anfsiitze Podcals,

deren jeder mit einem Schreiben an einen FVennd

eingeleitet ist, liegen hier gesammelt vor und

tragen der Reihe nach folgende Titel: Adversaria

italica (de vooabulis atalla et sverrunei), De Apol-

linb eognmnine ^But^ (nebenbei aneh fiber die

Beiwörter Küqvno<; und TQionio^ •. Aflvers;iria

Vergiliana et Tnlliana (de vi vocabuli nasceus,

de Lacina dea pueroram tatclari, de versibns

Verg. EeL 2, 85; 109—110; de Cioeronis loeis

de fin. TU 0. 22. p. Rose. Amer, MC, 104,

CaeL 1, 2), de t^uibusdam Cicerouis dicendi

rationibaa ab vm qno>liidiam sermonis defwomptis;

de priore supino Latinornm.

Irgendwelche überraschende Entdeckungen wer-

den nns nicht geboioi, es wird meist von anderen

Angeregtes weiter ansgefuhrt oder näher begrSn-

dot: so besonders in den zwei letzten Stücken der

Sammlung. Pascal hat in dieser Richtung, die

ihr besonderes Verdienst hat, sehon früher Be>

deutendes geleistet. Aus einem Verzeichnis des

von l'aseal früher Erschienenen geht dessen Wirk-

samkeit deutlich hervor. (Den Aufsatz 'di alcuui

fenomeni de! j greeo-latino* 1891 kennen sn

lernen, würde ilcr l'nter?;. als Verf. der Mieiträge

z. Formenlehre des griech. Verbums', Paderborn

1886 lebhaft wönacheu.)

Nach seiner besonderen Voiüebe hat den

I'nterz. der zweite Aufs.itz über Apollo interes-

siert; doch mul's er diesbezüglich bemerken, dafs

er von dem Ergebnisse des kanten (7 Seiten) Auf-

satases nicht befiriedigt ist. tlma», flatuv^ Um^v
wird als Heilgott i'rklärt und mit ein« r *A'in/i'I

p<i •> 'tueri, cnstodire, servare' in Verbindung ge-

braoht; das Verhiltds der angeführten drei For-

men zu einander wird nicht erörtert. Parallel-

formen für Iluii]u>v werden nicht l'eigebracht: es

ist demnach methodisch die Darlegnag mangel-

haft, nnd man mnfli sieh wnndem, wie hSnfig

Pnchgelehrte, die An>prueli anf Beaditung erlndieu,

mit solch mangelhaften Krürterungen sich zufrieden

geben. Nicht besser ist es mit der Deutung von

Aa^HOc nnd 7)M(f}r«og bestellt. Ersterer wird

als Todesgott mit W. Ker, xti^ in Verbindung

gebracht, ohne dafs die a<l jekti visehe iJililting

berücksichtigt wird; 'i()t6nu}i wird trotz de» deut-

lieben Hinweises anf eine Fignr mit 3 Gesiehtem

(»gl, tqtodttK; nnd dyvnvi) auf die aufgehende,

knlminierende und niitergehende Sonne gedeutet.

Diesen Anlal's beuiiUeud, möchte L'uterz. deu Uuf

erheben, doeh endlich einmal die methodischen
(irundlagen der Mythologie zu erOrtem und nicht

ilie helle Willkür in der Deutung der Mythen
fortwirtschuften zu lassen. Die Etymologie ist

anf diesem tiebiete so irrefiihreod als nnr mSg-
lich (trötz der verzweifelten Versuche Max Müllers,

auf diesem W ege etwas zu gewinnen, sei es ge-

sagt); man trenne Kult und dichterische Aus-

gestalinng gewisser AnsKtse; man stelle analoges
zusammen und stelle einmal eine mythologische

l'ormengebung auf (tlüchtig gewordene Gestalten,

Angriffe auf Uottheiten, 8treit um ein liimd, Ab-
kunft Ton gdttUcben Wesen, Götter mit Toten-

iipf'Tii u. s. w.). Bei der aufseronlentliclicn Zer-

stückelung des staatliehen Lebern, in Jenen Zeiten
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ist Ton «Inem einlieitUohen Prinzip der Mythen-

deufung, wie es das met«!orologisicli>' o<1>'r ilif

SoDuensyinbolik ist, uiciits Brauchbare» zu

T«griM.BrBnn.

Abhandinngen aus dem Gebiet der klassis^chcn Altor-

tnRHi -Wiflsenscbaft Wilhelm von Christ um
sc< )i/i'.'sti n Geburtstag dargebncbt von seinen

SlhuliTlI. (Scllluf».)

KüiniHcbe Diclituug. L. Traabe, ^De

Gnnae Arateii (8. 872—374), will das bekannte

Eiii^rrfiiiiii niclit von L-itioin Exemplar von Aratos*

(icdicht auf Miilvfiibliittrrn. wio man i;emeinhiu

thut, vorsitaudeu wissen, (-oudfru vüu einem eige-

nen in Araieiflehen Nacbtwaehen ersonnenen Ge-

dicht des Cinna von der Art der Tcchnopaepniii.

das, auf ein Malvenbiutt ge.scliriel»en, dc^halb dem

leiclitesteu Fahrzeug anvertraut worden sei.

E. Reiehenhart, *tamquam und qmui bei

Lncretius' (S. —^4(14): tiimtjuuiit fehlt nicht hei

Lncrctius, wie noch Schmalz nifiiite. fiixlet sitli

aber nur lOmul bei ihm, tjutui dagegen cS2mal;

ein Untersofaied in der Bedentang ist nicht Tor-

handen, im Ochraneh ein sehr geringer; fainquam

n bat Lncrez nicht, dag^ea einmal quasi si.

B. Gerathewohl, 'Allitteration tontnigender

Silben an den beiden letzten Arsen des Hexa-

meters in Vergils Aiiris" iS !'»,'> 17.'i\ führt nuf

der 41. Philologeoversainiuiung iu München auf-

gestellte l%ewn des Verf. Aber aa^deimieD Ge-

brauch des Stabreims aucli 1» ! röiniächen Diohteru

seit Knnius an vergili^rli<n Mois|>i(.'leri aus und

vergleicht ähnliche Klaugwirknngen aus Wilhelm

Jordans Dichtungen. Wo hier der Zafidl oder

rietmehr die natürliche BeschafFenheit d(;r Sprache

iiufhört tiiul dii- Kiiust beginnt, wer nioclitf « s

HUgeuV Sollen Verbiudaugeu wie tfirris ac ttcla

Ltitini, immemore» $vpera iU eoiimxo reviatmt und

hundert ähnliche lH>ahsichtigt sein?

Ohr. Höger, 'Zu lloraz epist. I l.'i, !(( ff.'

(8. ;i74 -:i79> 'Der Dichter stellt sich scherzhaft

selbiit nnwillig darRber, dafs er seiner bisherigen

(«owtdinheit iiir-aL,'rii. nicht mehr rechts nach

Hfiiiie. sondern linlvN rcir<'n >oll: er \y\ nnwillig

über den linken Zügel, dic'>en gcbrauclicn zu

sollen, und gebraucht ihn deshalb anfiuigs nicht,

.somlern spricht nur zn leinem Pferde; ab^ r d.i

das Olir ilfs ITcrdcs im gezügelten Maule ist, das

l'tenl also seine lu-de mit Worten nicht vei-steht,

so moTa er hinterher, wenn auch ungern, gleich-

wohl den linken Ziigr] ziehen.'

E. Hailer, W er i>t der Verfasser der Klegicii

des Ljgdamns-'' (8. 404—409): wahrscheiulieh ein

etwas jnngcri'r Zeitgenosse und Nacliahmer des

Properz; die schon öfter bemerkten Überein-

stimnraogen wenlen voUstindig gesanmelt und

eingehend erörtert.

A. Steinberger, 'llernde» Oetaeua fabula uuni

fit n Seiieca gertpln (H. 18«— liCV), hält das Stück

trotz seiner Schwächen mit Meker für durchaus

echt, aber fBr rielleioht in seinen eincelnen Teilen

zn viTscliiedenen Zeiten geschrieben.

H Tun isclie l'rosa. M. Seibel berichtet 'über

eine vatikauische Handschrift des somtiiuin Üci-

plonii (S. 15—34). Es ist der cod. Tat. 3327

(11. .Jahrh.i; nach den mitgeteilten Leaarteu einer

der besten Vertreter der älteren Gmppe Unter

dun zahlreichen Hss. der Schrift.

K. Welzhofer, 'Bedas Citate aus der naturali»

hiiUiria des Pliuias' (S. 25—41), sucht wahrschein-

lifli /n marbeii, dals eine sclsr gute Plininshv.

die Ueda zu Aufuug des Jahrhuuderts iu seinem

Kloster xn Weai«month oder Jarrow in Nord-

eugland für seine Sciirift Ji italura rernin und

drei auilrre Seliriften, bald nadi ihm ein Mönrh

desselben Klosters zu einem astronumiscb-kompu-

tisctischen Sammelwerk benntzt hat, der Areh^
typus der besten der nn> «rhaltenou llss. fiir

B. 11 bis VI, des bekannten Leiden-is, >ei. Die

Notizen von Mauitiua über im Mittelalter beuutzt«

Hss. klassischer Autoren erfahren dabei manche
Herichtignng.

H. Knebi-rt, '|)as Kunstverständnis: des Pii-

nius' (,S. 134~14Ü>, beweist, was kaum des lie*

weises bedurfte, gegen K. F. Henuaun und L.

Urlichs, dafs Pliuius anch auf dem Gebiete der

Kniistgesehiclite. wie auf allen anderen, ein Koiii-

pihitor ohne eigenes Lrteil war. So wird ihm

z. B. Too einem anderen der Mitarbeiter an dieser

Sammlung (S. 17<)) in den botanischcu Abachnitten

'gänzlicher Mangel an Sm likeinitnis' vorgeworfen.

K. Rück, 'Uandseliriftliches znr {n.flilutio ora-

(orüi (juintiliani' (S. .Wö), ergänzt llalui«

Textkritik durch die Nachvergleichung einer Flo-

renfiin'r Iis., des cod. Laurent. Plut. 4(5 n. 7.

M. Kiderlin. 'Kritische Bemerkungen n
(Juintilianus" (S. 7ö—»7), wie sie der ^'erf. ühn-

lieh in Tenichiedeoen Zeitschriii«) zu geben pflegt:

von sehr ungleicher Überzeugungskraft.

F. Walter. 'Zn Tacitus' (S. 396-401), s<diroilit

Agric. H quoHiio in manu« \trnienl;f für

ornmu», Ann. XIT 63 tu esetrema Europae '(parte},

Hist. IV 7.1 popuU Homaui <^magnitudo)', Hist.

I it7 plu» praeilfle ae Mm^ttini* inttiper (für /•)
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Caeäna hautiL Pufs in ttasttOtn Tacitiuiezt Lfiokeu

Bind, ist uuzweifelbaft.

ächepfa, 'Zu den mathetnatisch-musikuliäclieu

Werken des Boethira* (8. 107—113), giebt eine

Dbenioht über die Hr«>. dieser Schriften, deren

Hornut<gal)t- im Wionor CorpoB der Verfuser an

ScIieiDdler abgetreten hat.

Miioellen svr rSmieeheo Litieratnr. G.

Landgraf (S. 380-382) will Verg. Än. VI 4t)0 flF.

tnU für ml», Liv. XXIl G non (iiinirnntü fiir

non vim, XXII 60, 21 aaluti für Hclireibeu; wo-

gegen Pbo bei Tarro 1. L. Y 149 nach dem er-

chaischen Gebräu« ]: r. vpime
.
geschrieben habe,

wie überliefert i^l, st.itt sg rccept.tse.

C. Wejiuuu, "Zu lateiuisciieu .Sciiriftstellcrn"

(8. 147—154): mm Alier der Dekadenteilnng dee

Livins. zn oinzelnnn St^MIcn des Ovid, Penine,

des libetor Senecu, Apuleiu.s, Cyprian, Tortnlliau,

Aruobiiu, des Anhangs zo Victor Vitvusis, des

Snlpiehis Seren» werden Bemerknngen gemacht,

aus den von P. Ciispari herauHgegebeucn 'Kriffen,

Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten

JahrhuDderten des kirchlichen Altertnms and dem
Anfang de« lütielaliere' (ChriatMoiA 1890) *die

nfüiiicn^'wcrten Bereicherangen Qiuereir Wörter^

bücher' zusammengestellt.

RSmisehe Altertflmer. A. Feh In er, *übor

die Elntstehung der römischen Diktatur' (S, 237

—

'2.")1). liifst sie. hauptsriclihfli iloiu l)ionysiov fra-

gend, nicht sogleich bei der Abschaffung der

ROnigsherrflchaft, sondern erst nenn 1»s cwMf
Jahn- niicliher eingefiilirt werden, und SWar zn

dem Zweck, die Plebs ohne Provokation zutn Kriegs-

dienst zu zwingen. Auch die nücbsteu Diktaturen

erdankten ihre Bnietehnng dem Zneammentre^n

Ton kriegeriselien Verwickelungen mit gesteigerter

sozialer Not. !)er Verf hätte hervorheben können,

dafs der alte Titel mayUler populi und das dU to

parere sieh wohl mit dieser Anflassnng Tereinigen

lassen.

O. Hey, 'Znm Vorfall der römisehen Müuz-

typik in der späteren Kaiseraeit' (S. 42—52), mit

beeonderer fierfiekriehtignng der ReTersbilder; eine

elwaä äufserliche Aufzählung der auf den Münzen

der Kaiser Gallien, Diocb-tian, Maximian und

Coustantia vorkommendeu Göttergestaltcn, Alle-

gorien n. s. w. Die Vetiblgang der einMinen

1\vpen von ihrem ersten Auftreten an und im

Ansehluis daran eine erneute Prüfung ihrer Be-

deutung verspricht nützlichere Ergebuiüse.

F. Rnesst *€ltbe]Bberg«r und die tironiBeben

Noten' (S. 125—183), schildert, wie 6. seit dem

J. 1818 mit socgfaltiger Benotnnig der ihm ans

Kopps Werk bekannten tironischen Noten sein

Abkürzungssy3t<}m ansgehildct: liat; auch für die

römische Kurzschrift nicht ohne Interesse.

Mittelalter. H. Simonefeld, 'Ein Berieht

über die Eroberung von Byzanz im Jahre 1204'

(S. i'}'.^ -74), erklärt, eine der t^ucllenschriften ftir

eine i'ülschuug des Florentiners Buoucompagnus

ans dem Jahre 1215.

Renaissance. G. Laubmann' 'Hellas Grün»

pergs griechi.sehe l l>erHetzung von Ciceros 1. Phi-

lippisclicr Hcdc' i^S. 3üj—371), ein hübscher Bei-

trag ans den Schätzen der ihm anvertrauten

Alfinnhener I?tli!iotliek . 'iMiKTscits zur Vervoll-

stSndigimg der genatiutcu Litteratur [von grie-

chiaoheu Obersetzungen oiceronisoher Schriften],

anderseits aber auch, weil diese Übersetzung ein

gutes Beispiel fiir «lic ( iewandHieit und Fertig-

keit im griechischen Ausdruck im Ki. Jahrhundert

bietet*.

Berlin. R. Httkner.

Alennder WeOnrein, Die Haaptprobleme der
Sjtrai liw issen«cliaft in ihren Hc/ifhungen
zur Thcolot^ic, riiilosophic und Anthropo'
logie. Freiburg i. B., Herdw. I89S. Vm, 245 8.

ffr. S. b Jf.

Allgemeine Werke über Sprachwissenschaft,

wie die von Steintbal, F. und M. Maller, H. Paul,

W. Wnndt, von der Gabeknts, sind nicht allzu

häufig und darum mit Freuden zu begriü'seu. zu-

mal solche, welche im Lichte der Sprachwissen-

schaft andore WissensKweige sn «riiellen sich TOr>

nehmen nnd das von diesen verschiedenen Wissen-

schaften ausgehende Licht in einem einheitlichen

BrcDupankte zosammeuznfassen sich bemühen.

ESne solche konxentrierende Arbeit gleichsam

angewandter •Sprachwissenschaft hat A. Giefswcin

unfernominen. indem er das Licht der Spriu-h-

wisseuschaft auf die zwei wichtigen Fragen der ein-

heitlichen Abstammung des Menschengesehlecbtee

und des Ursprung» der Sprache im Zusammen-

hang mit ilem I V/iistande des Menschen richtete.

Das W erk war ursprünglich in ungarischer Sprache

in geringerem Umfange erschienen. Die gnte

Aufnahrae, welche es nicht nur bei Theologen,

sondeni auch bei PhiUdogeu fand, tiewoij den

Verf., dasselbe auch iu deutscher Umarbeitung

mit WMterer Rflcksieht auf Anthropologen nnd

Philosophen erscheiueu zu lassen. Haupt-,nhe

bliel» für den Verfasser, die Unhaltbarkeit der

monistischen Weltanschanung und die Kichtigkeit

der ohristiichen auch vom Stüdponkte der ^pnob^
Wissenschaft darzuthnn.

Zn dem Zwecke war nötig, alle Theorieen nnd
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My[>'»tli("«Mi, \vf!cln' ilic S[ir;icli Wissenschaft zur

Lösuug die«ei* t'ruge aufgestellt, hat, kritisch zu

beleachteo. Hau mnTs gestehen, dafs dem Verf.

kaum etwaa Wichtiges oder Tür die Sache Bedeut-

sames entgiiiitj;on ist. Kr sfn»ift nicht in dilettaD-

tischer Weiae die Ubertläche, >»n(l«'rn geht Qberall

mit dem Ernste des redKohen, gewiasenbaften For-

»choi'8 iu die Tiefe. Wolilausgerünti't mit dem

Küstzeng dfs S]ir!ir)iforsc]ii'rs. lü-uiitiii-- der Kiii/i-!-

»prachen nnd kombinatorischer ( iabe. ^owio \ er-

trautheit mit der wettschiebtigen Hpraebwisseii-

«haftlichen Litteratur, geht er an die Arbeit,

und so halx.li denn hciiie Beweise und Schliisst-

vielfach etwaa Ü berzeiigeudes, aber nicht alle iu

gleiebem Marra.

Die Frage, oh mao auf (irond der l'riiizijiioii

der Spracheiitwieklung annehmen kann, daCs die

in ihrem Baue und \Yortacliatze vuueinauder

aebr abwetcbenden Spracben der Memiobbeit tod

einer einzigen Urspraclio hcrstamraeu, hat die

evolntionistisclie Sehule der S|iiat?nvi-stii-.(liHft

mit nein lieautwortet. Weuu mau behaupten

will, dala die Spnwbe renehiedene Anfinge batte,

so ninfs mau noch M. Müller erat beweisen, dafs

die Sprache unmöglich einen gemeinsamen Ur-

üpning gehabt haben kanu. Und dus ist iu mor-

phologiieba' Besiebang noob keineaw^ geeebeben,

ebensowenig aber auch auf (Jrnud der genealogi-

schen Kinteilong, wie Gicfsweiu iu deu ersten

Kapiteln seine:! Werkes zeigt. Diese Kapitel sind

für alle diejenigen, welobe rieh in Inehtor Weiae
über die Hri^elinisse der nt'ue-^ti'n Spracliwissen-

Bcbaft orientieren wollen, iu hohem (.irade lehr-

xwdi nod intereBsant. Wenn einige Forscher

76—78 verschiedene Sprachfamilien annehmen,
so ist doch zu erwägen, daCs die weiter fort-

schreiteude Wissenschaft zwischen anscheinend

genealogisch getrennten, wie Semitiseh und
Agypti^L-li, oiueu gemeiusameu Ursprung fest-

gestellt hat, und so winl es noeh mit anderen

der Fall sein, wovon (iielswein üboraeugt ist.

Zwei Paktoren sind es hanpteächüeh, welehe

einen fonw iln-enden Wechsel der Sprachen be-

ilingen. »Irr I/.iiit- iind der He<lentnugswandel.

Beide betrachtet \'erfasMer in ihren wichtigsten

Anfaernngen nnd Thäii|^iten, Das 6eaetz der

nenosten Siirachwisaeuacbaft fiber die Ansnahms-

losigkcit der I.aijtgesetz»' vermag er nicht ohne

Reserve in seiner »trulfeu Allgemeinheit aiiizu-

ndimen (8. 105). Ab Ursachen des Lantwandels

erscln'ineii iliin viele wir klimatische Einwirkungen,

schnt'llfs Heilen, Aceentiiation. Knjihonio, mialo-

gischc Aukuiipfuiigen, Zweekmälsigkeit, fremder

IiA8Sl8CUB fHILÜLUGIS. 188«. M«. 18. 492

Kinflnfs, politisclit- nnd gesellschaftliche Verhält-

uisse, Unterrieht, Litteratur u. dgl. m. — 'die

teilweise physiologischen, teilweise auch mora-

liachcn Charakters sind'. Bian sieht hier aber,

ilal'-v ilie genannten Faktoren vtm -ehr versehie-

deuer Mächtigkeit sind, die eiuen stärker, die

anderen sobwaeh, nnd Verf. hätte darnm besser

gethan, die beiden Hauptfaktoren, das physiolo-

gische und das jisyrhulo^srhc Moment ^chürft-r

herauszubebeu. Denn ihnen ordnen sich Tuancliu

der genannten unter. Anch die Bildung nener

8prachfonnen durch Kontamination oder *Aus-

gleichung zweier Formen' — eiu Ausdruck, der

von mir im Prog. Kolberg IH1\) uud iu den

Junggramm. StnriftSgen 1883 vorgeschlagen, seit-

dem sich eingebürgert hat — war zu erwähnen.

Sehr iut«'ressant ist der Abschnitt über den Ik-

deutungswandel (,S. lUU— 117); manche Ausfüh-

rungen erinnern hier an die semariologisdien

Schriften Heerdegens; sehien Namen finde ich

nicht erwähnt. Einzelnes ist hier zu beanstanden,

so die Behauptung, dafs in lat. amo die gr. W.

*aft mit AphSrese steckt (112).

Xa<diilem Vprf. sodnnn 'üi ^ ' rwnndtschaft der

indogermanischen S|>rachen betrachtet hat, ver-

sucht er, dieselbe \ erwaudtsehaft zwischen iudog.

nnd semitischen Sprachen sn erweisen. Dodi ist

er vorsichtig genug, diese Frage noch nicht fiir

abgeschlossen zu erklären (131V). lebt indes der

Zuversicht, dafs die Cbereinstimmuug, jetzt schou

wahrschemlieh gemacht, in Zukunft völlig sn er-

weisen sein werde, wenn die Ursprachen die>er

Familien mehr er^chlos8en sein wer«len. Ähnlich

stehe es mit dem ladog. imd seinen Beziehungen zum

Uralaltaisehen und anderen 8pirad>£uni)i«n. Vieles

deute nicht auf eine Divergenz, sondern auf eine

gewisse Konvergenz aller Sprachen in Form und

Rtoff hin; man sei also zu der Annahme berech-

tigt, dnfs alle Sprachen aus einem Hittelpunkte

auseinandergehende Radien seien, die sich um SO

mehr voneinander entfernen, je gröl'ser der Ab-

stand vom Mittelpunkte. Wir stimmen dem Verf.

darin bei, dar> das bisher zu unserer Verfügung

stehende S])nu-lnnatoriaI zum Nachweise eines mit

absoluter Notwendigkeit anzunehmenden gemein-

samen Ursprungs aller Sprachen unzureichend ist.

Und in Erwägung dessen, dafs die meisten Sprachen

uns erst iu ihrer neuesten Form bekannt -ia<l.

Itiafs weiter rückwärts liegende Gruudspracheu

schwerlieh in genügender Zahl ersobliebbar sein

werden, wwden wir ihintuf verzichten mOswo,

I

überall eine solclie < lewilslieit zu erlangen,

I dies z. Ii. für die ursprüngliche Einheit der indog«
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Sprachen der Kall ist. Aber all«' bisher ver-

>*nchti»n Natliwei^i' scheinen uns auch nicht tlic

Mufl'nung zu recbtlertigen, die Verf. hegt, diil':i ea

gelingen ward«, hier noch Qbemsehende und

folgenieieh« neue Aufschlüssle zu orxieleD. Man
kfinn eben nnr dio Mii^liclilceit, hüchstcns dit'

Wahntcheiulichkeit des ursprünglichen Zu»uniuien-

hoagi der Spraehwi aller VSlker annehmeo, be>

weisen wird sich die Sache niemals liusson. Und

darum mufsto da.s Kndurtcil >i) lauteu : Die l'r-

verwaudtschaft aller ^pravlieii ist nicht erweidbar,

aber aneh niebt widerlegbar. Und die OrBnde

fSr die arBprüngliche <<mndver8chiedenheit der

Sprachen sind durch den bisherigen iStand unserer

Kenutuis noch nicht genügend widerlegt. Adhac

sub indiee Iii est. Immerbin erkennen wir den

warmen Eifer und das Geschick an, mit welcbem

Verf. für seine Position eintritt.

Ober den zweiten Uauptteil des Werkes wollen

wir kBrMT lein. Hier werden die vencbiedeneu

Ansichten über den Ursprung der Spruche vor-

geführt, die Theorie des Traditioualismus, des

Natiriemna, des Empirismns nud die djnamistische

Tbeorie. Die natiristisdien, qrneigasliiMban, die

iuterjektiouale und die nnotnutopni^tische wie die

Allmähliohkeitatheorie werden kritisiert. Mit dem
andUirlishen Endrondtate dieser Untenmebnngen

8. 21 1 kann man einverstanden sein ; es entspricht

den Ansichten unserer hesten Korscher, und jeder

Theolog kann ihm rückhaltttlos zustimmen.

Nocb zwei Kapitel sind angehängt: *Die Ur-

sprache' und 'Spruchwi.ssensehaft und Urgeschichte'.

Jenes l)ehan(lelt die Kruge; Wie w:)r die »iran-

iäugliche Sprache der Menschheit be.schuifen ? Lind

die Antwort: Man kSnne neb iliren Charakter

nicht anders denken, als dafs sie aas lauter Wur^
/chi l)cstand. — Das mag sMn, nur an die Ein-

MÜbigkeit der Wörter der Uraimche kann man
nicht glauben, und «• ist fraglieb, ob indog.

\Vnrzeln. wie die W. mar mit ihrem Nachwuchs,

welciien \'erf. vnrfiihrt, ein reclites liild der Ur-

würter und ilirer Furtbildung zu gcbeu imstande

ist. Ebensowenig können wir dem Verf. (8. 221)

ilariu folgen, dafs 'das Chinesische, im gro&en

und ganzen auf der primitivsten Stufe der mor-

phulügischen Kutwickeluug .-«teüeu geblieben, uns

überhaupt am ehesten einen Begriff von dem Zn-

stiinde der Ursprache geben kann'. Wir glauben

vielmehr, dals diese monosyllabisch isrdierende

Sx)rache — man vgl. die relative Formlosigkeit

des EngUsehen — bereits einen raeht langen Ent-

wickelnng^i^ng hinter sich hatte, ehe sie zu ihrer

monosyUabiscben Formlosigkeit gelaugte. Darin

bat aber der Verf. recht, dafs das wenn auch nocli

so vereinfiielite Werk der Sprachschopfung nicht

von einem anthropoiden Afleu oder pithekoiden

Menschen gescbaffni sein kann, weil die Sprache

das Denken whou voraussetzt. Und endlich ist

es auch der sprachwissenschaftlichen Paläontologie

uicht gelungen, das fehlende Mittelglied swisoheu

Mensch und Affe in entdecken (233).

Einige kleine Versehen fallen bei dem in der

liitteratur so gut bewanderten \'crfa»iBer anf. So

auf 8. 105 Anm.: *Ibre (der juiiggramniatiscben

Riehtuog) heftigste Gegner sind E. Gnrtina and

FT. Schnrhanlt. I]iii(> scharfe Kritik des Prinzips

der Neogrammatiker über die absolute (iültigkeit

der LaatgesetM hat P. Regnaud . . . gegeben.'

'

Es moftte beifsen: 'Gegner war G. Curtius (nicht

E. Cnrtius) und ist II. Sclmchardt.' Und Regnaud

hat nicht eine scharfe Kritik, sondern eine gans

bodenlose und unberechtigte geleistet, wie allge*

mein anerkannt itd, vgl. IL Ziemer in Berl. pbil.

Woch. 18H8, 1-284 und Hartholomä, daselbst 1884,

41. Die betreffenden Schriften ilegnauds bat in

Deutsehland niemand f8r iigendwie beachtenswert

angesehen. Dasselbe ^It Ton der S 125 oitierten

Schrift A. H. Westertneyers , Der ^iiradilichc

Schlüssel, Paderbont 18U0. Sie zu erwiilincn ist

schon zu riel Ehre. Unrichtig steht S. 35 unten

G. Mayer, Griech. Grammatik. Es mnfs M«7er

heil'sen.

Theologen und Philologen, aber auch Anthro-

pologen, die sich fnr die hier behandelten Pro-

bleme der 8prachwiss<'nschaft interessieren, winl

mit Giefsweins Sclirift, die sich leicht und an-

genehm liest, sehr gedient sein.

Kolberg. H. Seiner.

Platonia opera omnfa. Recensult, prolegomenb et

commeutariis instr. Marl. Wohlrah. Vol. VIII.

Sect I. cont. Theacietuin. Ed. altera. Lipsiac

in aed. B. G. Teabneri 189S. 3,60 A
Das vorliegende Doch ist die dritte kritische

Hearbeitung des Theaetet. welche wir Wohlralis

UemubuDgen zu verdanken haben. Zwischen die

erste nnd «weite Atiflage fallt bekanntlieb seine

Bearbeitung des llermannischen Textes, deren

erster Band im Jalire 1887 erscliienen ist. Uber

die veränderte Stellung, welche der verdient«

Heraosgeber seit dieser Zeit den Handschriften

gegenüber einnimmt, giebt der IX. Abschnitt der

Prolegomena, bctiteif: De Tlu'aetcti Piatonis

emeudaudi et expiicaudi praesidüs, .Vufschluls.

Wie er nimlich in der Teztaasgabe innerhalb der

Familie b zwei voneinander unabhängige Klassen

von Handschriften unteradiied, als deren Wort-
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(übrer er eleu \eü. A (bei Schauz T) uud den

Vindobon. 21 erkannte, so will er jetzt, darch

die Kolintioucu von Ed. iSwokoda and D. Fcipers

veranliilst, ntich in der Fsiinilie a eint' ähnliche

Scbeidnog eiutreteu Itisseu, iudeui er den Viudtjl).

aappl. Gr. 7* den Vrt. 1029 a b nnd die eKoerjitii

Palatina 17S ans ihr horimshel)t uud den vnt-

genannten ood. sum Repräsentanten dieser nenen

Klasse niaehk

Dab diaeem nnn thataBchKoh eine bevonmgiere

Stellung zukomme, als sie ihm Schanz in der Vor-

rede zu seiner Auspfalio des Theactet vom .1. 1S80

eiiizurüumeu gewillt schien, ist nun allerdings

dnroh die AniÜlblnng einer bedeutenden Annthl

von Stellen, an welchen er durch Hcranziehnng

desselben den Text verbesserJ hat, klärlieh dar-

gethan, mögen auch immerhin niclit alle vua

gleich weittragender Bedentnug aetn. Allerdings

Rillt es dabei auf, dafs VVohlrab auch jetzt noch

14.') A fif, H,'» 1) TJOQa yt lOt'iov, löOD xait-

Xontf, 171 C tixöi yi äqa, Vd2 B aeoi ei» yt av

Af liest, wo Sehans in Obereinstimmung mit dem
Cod. Viti'lnlion. siippl. 7 y (fii, naoä if roiiov,

xai Tfxdytfi. tixd<; yti^, xal tV» yt av o bietet,

ebeoao wie er mit 143D dvifQwttoy, 150C nat u

n iiotp6i, 152 E «nyif^tf^, 155 B otputt, 169 C
i}i).nc. 17:5 I> fj ti io) mu\ sellist mit Neiner He-

koastruktiou von 17'i B sieh mit dem Vindobou. 7

nSher beröhrt, so dafs es fast den Anschein hat,

aU ob bei diesem der Autorit&t des Cod. in prak-

tischer Hinsicht mehr IJechunng f^etragon w'\r<\

als bei jenem auch noch in dem vorliegenden

Buche, von der Ausgabe rom Jahi» 1887 ganz

an stdiweigen.

Aber aV)gesehen vnn diesen Stellen, an wi'lchen

Schanz sei es mit ausdrücklicher Bezugnahme auf

die Lesarten des gsnaonten Ood. Vindobon. (I),

sei es ohne dieselben vorangegangen ist. kann man
nicht den Kindruck gewinnen, dafs die netie Fnn-

dierung dos Textes auf dessen Gestaltung eiuen

bestimmenden Einfiufs gewonnen hätte. 146 B
Ti &S y HMirj!hr. wo I yt tQmif9iv, die

amleren al)er d' tTitOMtr^fHi- durbieten, LWE
^ avtoi ^ vn' üXXoiv TiHai/iviti, \b'A K tit} tf

fyTtw, 154 E im} /»fjj/ iywye, 1580 öko x^'
der Bodl. wenigstens — denn fiber die anderen

ist nichts angeführt, woraus man schlielsen möchte,

dals sie wie der N eu. 4 die aufgenommene Lest-

art seigen — Sw X9^*'V Xf^ 160 E S tt

dtj notf xui ivyxät'fi or, 1(»4B avtof /»ij, 170 A
f: it' föanic, 17.'» C fx 101 n' fifiHiXu'c:, das sind

fast die einzigen Stellen in den ersten '2u Kapiteln,

an welchen sich Wohlrab bei Abweichungen von

Scbanz' Text auch auf die Autorität seiues cod. 1

berufen kann. Aber nur bei den beiden erst-

angefuhrten nnd bei 170 A auf diese allein: bei

den übrigen treten andere gewichtige Hand-

schrifteu, bei 154 E uud der letzten sogar

der Bodleianns fftr die aufgenommene Lesart ein.

und 150 E, i:)8C, 1(14 11, 17.5 C hatten diese ( ie-

stalt auch schon in der .Vusgabe vom .1. 18H7

angenommen. Aus der zweiten Hälfte des Dialogs

Men dies«- Art auf 182 A «Ar täaO^tw yt/vt^Sm,

wo Schauz an Stelle des vom Bodl. und den an-

deren Hss. gebiitciien f»t dnrch Konj. aoa setzt

lUü B Tiuviöi u(>i^fior kiyttv (Scbauz mit Budl.

ftSiXw etfti^it^ 197B xen^iaM r* ft^ tptt^v

(der Mo<II. ye 6i,, Sclw. und Teztausgabe d« yt),

Hi'tt 7TOV Ttoi fTtKTt^fiijf gegcu das fim

d:i' ai'iov in. des Bodl., ebd. iö»f für 5w der

Übrigen Cod. an sehr verdiehtiger Stolle: immer»

hin nur wen^ nnd zum Teile doch recht anfecht-

bare Stellen, die gegenüber den so zahlreichen,

au welchen die Lesarten von 1 gar nicht in Be-

tracht kommen können, meiner Ansieht nach den

Streit über flie walire Bedeutung des \'indobo-

nensis 7 nicht endgültig entscheiden werden.

in ungleich höherem Grade unterscheiden sich

die beiden HeransgebM* an )«ien Stollen, wo der

ein« oder andere zur Konjektur alkritik greifen zn

müssen glaubt. Dals Wohlrab ungleich seltener

von diesem Mittel GMnwieh macht als Schans,

bewahrt er auch in diesem Buche, nnd das soll

ihm durchaus nicht verargt wcnh-n: alter inimer-

iiiu möchte man iu ihm, das doch einzig uud

allein wissenschaftlichen Zwecken dienen soU,

alles vereinigt finden, was auf diesem (iebiete

Redentnngsvolies „''leistet wurde, .\llerdings ist

das wohl ein »ehr rehitiver Begriii'; aber dalii

J. Adams Yermntungeu (Classical Review 1890)

gar keine Erwähnung gefunden, dafs l'seners

örrofoi' Orr lEvf^,iri ntTifi« zu l.')f!K iilterselien

— denn an anderer Stelle wird der betreffende

Aufsatz augezogen — , SusemiUs Billigung von

H. Sehniiilts Atheteseu in \*.Kt A nicht hervor-

gehoben wird, fiillt bei der < Jewi^^^^enliaftigkeit,

mit welcher alle sonstig^ju Leist uugeu auf diesem

Gebiete verMiehnet werden, einigermafsen auf.

Bei seiner Abneigung gegen die .\unahnu> von

Einschaltungen von frennler H.md ist e> liegreif-

licb, dals er 157 U dyat^vv xai xuküv uud 172L

ävttitteniav tuilowuv wieder in dem Texte fest-

zuhalten sucht. Dals er nun den merkwürdigen

Satz ISOA lutXlnv innhiiiXhi — inTc «rdpf/ff*»"

^avx*"'* Klammern setzt und mit IL Schmidt

ans dem Zusammenhange entfernt, wud man wohl
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billigeD können; D (dagegen scheint mir die

Aihete^te vtm xal ^>xl^t^{^ov zn nelir ilie Piiralle-

litat der Glieder zu becintr.'lchtigou, ah dnfs aiv

mit dem ffinireis raf die Lesart des Vindobon. 7

hinreiclieiul liegründot wäre.

Die erklilreuden Aumerkungen sind mit so

»icbtlicheui Fieiläe durcligearbeitet, so zweckdieu-

lich und initd>ringend, daft dwran nicht gemSkelt

worden soll. Eiii/,elheit<Mi , die etwii zum Wider-

Hprucbe iierausfordcra küuntuii, stelieu gewuimlich

mit der Textkritik in so naher Verbindung, dais

ei bei dem Zwecke des Boebes TollkonuMB ge-

nügt, wenn an passcniloii Stclli'ii micli anf die

Gegeugrüude aafuerksatn gemacht wird.

IKe ProlegDmeuu geben iu lichtvoller >Veise

noter Heransiehang fast der gttUMtt Tortiegenden

Litteratnr über iillo in Hetraclit knnmicnden

Fragen Aufschluis. Jeder, der auf dic^om Ge-

biete arbeitet, wird es dem YerfaMer Dank wissen,

dafs er sich mit Zaversicbt seiner bewBhrten

Ijeitung und Fährung anv<Ttran('n kann. W«>nn

allerdings der VIII. Absclinitt, weicher von der

Abfassnngsieit des Dialoges bandelt, nicht jeder*

nuum befriedigen wird, »o ist das bei der Leh-

hafHf^keit, mit welilicr der Streit /.wisclien Zeller

und Hohde uocli fortgeführt wird, nur natürlich.

Wobfarab sefalteTst sieh der Ansieht des ersterea

an und hält dafür, die Schrift sei vor dem Jahre

:v.t2. tiUo wahrseheinlich während Piatons Anfenfc>

zu Megara verlalst.

V<Ni Dmekfishleni sind nur wenige, aber ein-

lelne recht störende zu vcrmerkt n: >ii S. ,j,s, wo
bei I t;l C ft! tov Ht. cthov zu le^ u, iiinter 14.') A
einzusetzen iüt, ferner 8. 9t>, wo im kritischen

Kommentar die fiemerknog ^ se 1 Stob, nicht

sn Z. II, sondern zu 10 gehört. Auch S. KS8

enthält die Note zu Zeile 5 eine riiriclitigkeit.

da ja 1 diis II gerade bietet, eiu äiiuliclies Ver-

sehen, wie S. 112 an Zeile 19, ans welcher nicht

er>tichtlitli wird, was eigentlich die Lesart dieses

Codex ist. S. 8:{ ist zn Z. 12 Schauz' Schreibung

mit nfjoayoyht uurichtig angeführt u. ä. la.

Prag, A. Tb. Christ.

Anai&ße aas Zeit^icbrini«.

Journal des savants. Januar.

8. 18—SS. ff. Weil, Die leisten Arbeiten aber
llerondas, lu siiriclit die Ausgabe von Crnsiiis und

dessen l'nii nsui imtiL'en und gelit u. a. auf ftvc

.liffiii, \ 11 i>l L-enaiier ein, worin er mit Crusius

einou DoppeMim • rblickt — Übrigens B|iielle die Ge-

Rcbichto des M>s in Pisa 336 — , femer anf andere

sprlchwurtlirhe Stellen, und tiihlet III 66 f. eine An*
spielnng auf Arist. Lysislr. 473 f.

IMätter für das G j mnasia 1 -Sch n 1 wescn I.

S. 10. H, Schiller, Zu t ilsar bell, Gall. Vlli,

liest in § 2 der praefatio nach Orosius (adr.

ii, 7): non conpetentibns snperioribas.

Rezensions- Verzeichnis philol. Schriften.

Bcrcer, Iliitr<i, (iosrliiclite der wisseiist li.iftlnlieu

EnOnilK'i il-r (iriirlieii. 4. .\iif.: /.< . 10 S. .-{20 f.

In gewohnter Klarheit, mit der umfassemlsten Sach-

kenntnis und unbestechlichsten Kritik gcsrlirieben.

A--/.
Uoughi» U., Die römischen Feste, Dentscb von

Alfred Rnkemann: Bph W.\\9. 849-841. Das Buch
will vor allem das Interesse der Franen erregen; die

Überselzinig ist ein Machwerk liedauorliclister Art.
/''. hfoiihard.

Cantalapi, P., La guerra civUe Sillaoa initalia:

BphW. 11 8. 839. Referat von Herman Sehairr.
Cliainber's Encycloiiur'lia : .l,'/.r7(. .'M 14 S. 4tH-

404. Auf S. 402 f. eingebende uud höchst aner-

kennende Besprecfanng von Jno»»* Artikel Uber grie-

chische Litteratnr.

Colli k'n<»ii, .M., llistoire de la si iili>tiire gremue 1:

/hill. crit. 5 S. «2. llöclist anziehend. E. Beurlier.

Constantinidis, M., Neohelleaica, An introdnetion

to modern Orösk: Bph IK 1 1 8. 846. Ebic praktisdie

Einfbbrang in die gesprochene Sprache, firtute»

Meyrr.

I>iehl, C, Excursions in Greoce, traasL bj iSlJR.

l'erkim: Acad. 1086 8. 180. Ottts Obersstxnng des
höchst anregenden Werke«.

flebhard, K., De D. Jnnii Dniti (.'tnere dieendi:

Uph \V. 1 1 S. 332-333. Mit Umsicht und Sicherheit

sind die spraehliehen Eigenarten hermgehoben and
mit den verwandten Ersdieniungen TergHdNo. Lud.
(inrlitt,

Gttrthofcr, G., Hammlnng praktischer Beispiele

m den wichtigsten Begebt der griechischen Grammatik.
I. feil : XphH. 6 8. 94. Mit viel Fleifs nnd Geschick

zusamtii < •
I e.'e - 1 eil t . litunrl,'.

Hartfolder, K., .Melauclithons Dochimatiuncs

:

X/>IA 37, 1 ; Ans. 8. 69. Die Auswahl md Heraus-
iralie iv| zu loben Kiii/elnc Bcrichtigangen snm Text
und zur Interpunktioit ;{iebt V. JUichelt.

llerniaiMi, K. Fr., Griechische StaatsaltcrtQmcr.

II. Abteilung. 6. Auft. von V. T/itwufr: Hm. des rt.

yr. V (1802) S. 464f. Überftalle der Bibliographie;

ui j-lliiklielie Vt!ri|Hickung des historischen und syste-

mutisi lieu Teiles. Aristoteles' noX. bat nicht

idierall aufklikreiid gewirkt anf den Heraasgeber.

Theod. lieinac/i.

nilty, C, Glftck. 3. Aufl.: LC. 10 S. 3i:> f.

Darin: 'Kpiktet', lischst lieinerkeiisweif . schon weuen

der hier mitgeteilten übers, des 'Enchiridious'.

Homeri Odysseae carmfna . . . edd. J. van
/.i i iiirrii et Af. Ii. Mi ,,<!<•.< ila ('n/tin. Dazu:
Leeuwen, J. van, Kucliir i>1iiiiii dictionis epicac:

/.('. \0 S. 327 f. Beide .\rbeiten, grandlich und
i&rderiicb, verdienen unsere Aucrkenmmg. J. IF.

Katalog der im Nationabanseam n Athen vcr-

kAuflirhen GipsabgQsse: Bph IF. 1 1 8. 88S^23. Kurse
Inhaltsangabe.
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Koeb, De luliano ünperatore Mriptoruin, qni res

in OftlHa nb eo gestas eiiammnt, nnetora dispatatio:

BphW. II S. ."{iJP 1 . Die Kxistenz von /ii<ainini'ii-

hüngeiulcn Kiimiiu-ntaicn iles Kaisers ist uiclit vvulir-

•chfinlich gemacht. J. Katist.

Kondakof, N., comlf J. Tulstoi. Sulmnou lieivach,

Antiquit^ de la Russic nirridionalc: AVc (/«* i't. <j>:

V (1892) S. 467. Der llauptxvert. liegt iii den über

MO ineist den 'Comptes rendus' der russischen archäu-

loiKi«rlien KommteBion entnommenen lUmtrationen. Der
Text i^t iiiterossant nml !ii"-t sich L'ut. Das fclili'iule

liilialtsvcr/.eiihiiis ist durch den lude.v nicht i rsi i/l <').

li^^X'ÜDr riy; ytiar^Qa^ i-lliiVixfi; yloxrar;.; txdtdü-

|MMi «frd TOI' avXköyov 'Ko^a^'-. BphW. Ii S. 341-

343. Mit besonderer Frcndc zu bej;rQfscii. GuMav
Hfl/er.

Lang, A., Hoiuer und tiie opic: Sair. 1952 S. 325-

327. Verdient ein ernstes und grOndHebes Stadium.

1. I.attniaiin, J., und Müller, H. D., Kurzge-

fafste latcin. Grammatik. 7. Aufl. bes. von //. Lall-

fii'tnu '2-4. I.attmanii, J., Lateinisches ('bungsbucli

fllr Quinta, Quarta und Tertia: NpkR. 6 S. 95 f. In

keinem anderen System Von Lefarbtichern findet einen

so wohliluri luliichton Plan 0, Dinfu in.

Luciani nrc^i tf^s JkQtjrftvov itX6Vi^i L. l^eer.

Ctattr, Vin l.S S. 39 f. Beweist dl« Kotwendigiwit
einer neuen Re/ension Lm iuns und die BeftUgmig
des Verfassers da/n. E. ('. Marcliunt.

Manutii, I' miI:, Kpistulae selectae, ed. Mart.

fieiutaekereri Lt'. 10 S. 329 f. Eine sorgsame Ans-

wabL //. H.
Müller, H. D., Historisch -mytliolofii-rhc Unter-

suchungeu 1. 2: IJLZ. 12 S. 363. Im Interesse des

greisen verdienten Gelehrten ist diese Pnbliltation m
bedauern. E. ßetlie.

Mnrray, Au«. T., On parody and imratragocdia

in Ari^top/iaiifs: ('luimt. VII ]>2 8.33. KUr und
sorgfältig. //. \y. Hatfdfy,

Nilcel, J., SozialpoIitHt nnd soziale Bewegungen
im Altertum: liphW. II S. Verf. ist kein

zuverlässiger Führer und bringt zu vielerlei. V.

Tliumser.

Oniuui, IL, Gatalogues des livres giees et latins

impriui^s par Aldo Manace: Rer, 9 8. 163 f. Ton
hoher Wiebtijrkeit. G'. Ptli»gier.

Papadimitracopoolos, Th., Le poete Aritto-

phatm et los partisans ä'Ertumei (3a$tr. TU Ui
S. ;<"2 f. Man erkennt die Srhwärhe iler Stellung des

Verl. au ilcr Heftigkeit, mit der er zweifelhafte (iründe

als 'une preuve 4Tideote' hinstellt. W, W, Mtny.
*A»4iiaatt Scttooniiipjt^ otuijovl^oytius . < • ovlXt-

jrfmnt ftf» nai t*d$d6ntva vai *A, Jlajiaionov-
lov ' hfoufifwc . .: LC. 10 S. 314. Eine weitvoUe

Vcroffeatlichung. C. R. G.

Philodewi vulumina rhetorica cd. -S. Sudhauai

Rm. de* rt. ffi: V (1892) S. 470 f. Der Herausgeber

zoigtbci seiner grolsen und mühevollen Arbeit .alän/ende

Kigeuschaflen, die ihn für <lie>e Aufgalic besonders

geeignet erscheinen lassen. Vermifst wird ein Index.

Auguate Miehet.

Planta, Hnhi it von. Grammatik der Oskisch-

Uinbrischcii Dialekte. 1. lid.: JX. 10 S. 328 f. Eitic

in nuuicheii Bnnehungrn geradaui mostcrbafte Arbeit.

Poetae latini aevi Carolini III 2, l: DLZ 12

8. 364. Bericht aber den Tnhalt und Mittdlang einiger

Voi"^chl.ii;e zur Verde^-^i'i iiiil' des Textes. ,f. Ilufmrr
Ueinhardt, Der lDd des Kaisers .Julian: lipliW.

II S. 331. Infolge der Hesehriinkung des TIhmkis

kein bedeutender Ertrag i» iiueUeukritischer oder hi-

storischer Hinsicht. ./. Kuertf.

hier, V.., Xcnophonstudien: Bph H'. 1 1 S. 325-

3:29. Kaum etwas zu loben; das Programm ist weder
innegehalten noch mit Saclikenntni« dnrehgefllhrt.

Ferdinand Dünonhr.
Sabbadini, U., Vita di (iuarino Veronesc:

BphW. 11 S. 34t;-347. Knthält eine Menge Tbat-

Sachen, die in der deutschen littaratnr onbekaanl
sind. X

^((XfXXc'tQio ^ . ./., Tü hr.roiaxd: BpliW. 11

S. 344-347. Enthüllt uugewühulidi reiches und wert-

volles Material; Einwendvi^eB sind gegen die kypri>

sehe Grammatik zn erliebeii. (hutav Mei/fr.

Sehlcn^^inge^, .\ugust, Hönisch - i;rit chiseho

Übersetzungsproben für Sekunda: .\p/ih'. tj S. '.»4.

Der jriech. Text ist angenehm and leicht zu lesen,

die Übersetzung ins Orierhische zn Rchwer. Bnmeke.
Schön, G., Das kapitolinische Verzeichnis der

römischen Triumphe: Acad. 1086 S. 180 f. Vurtreff-

liche pbotographiscbe Reproduktionen.

Smith, A. H., A catalogue n( siii1|iiur<' in thc

departroent of greck and romaii antiqutties, British

Museum. Td. I: Aead. 1086 8. 180. Anlserst

nützlich.

Sonntag, M., Tergfl als bnkoKscher Dichter:

BphiV. 11 S. 333-330. Des V.rf. Theurie hat viel

Beslecheiuies, uml Einzellieiten sstnii n auch allgemeine

Anerkennung finden. Konnul Ilv/nl'i fg.

Taciti annale» ed. by //. l'uriumtx: CUmr.
VII 12 S. 48-554. K. O Harth, lobt die Aufgabe
aul'serordi nllich, bes|)rii ht aber dann eine Reihe von

Stellcu des Kommentars, Uber die er abweichender An-

siebt ist. Ebenso macht es ebenda A. Iß. Oodfy, be-

rücksichligt aber mehr den Text.

Thomas, K., 1/eavers de la societ^} roniaine

iPapres I'etroue: Cltitsr. VII 1-2 S. 48. Ohae vissen-

scbafüichou Wert h. Stuart Jonm»
ühlig, O., Die Einhcftsschnte mit lateinlosem

Unterbau; LC, 10 S. TU (. i'beiall kommt die Kr-

fahrung. Qberall ein mafsvoUcs, vorsichtiges Urteil zu

seinem Rechte.

Voigt, Moritz, Hörn. Hechtsi;eschichte. 1. Bd.:

LC. 10 8. 325 f. Oher die licdeut«iamkeit des Werkes

kaim kein Zweifel obwalten. TU. .V.

Wober, 6., Dinair (Gueikler), Ctiines, Apamte
Cibotos: /.CIO 8. 332 1. Verf. hat sich noneu Dank
verdient. V. S.

Mitteilang.

Arehi0l«gische Oeiellschaft u Berltl.

Fcbruar-äitzung.

Ausgestellt waren im Saale die Abgösse von vier

|{< licfkö|ifen, denselben, deren Photographien in vori'-'cr

äitzung vorgelegen hatten, ein Geschenk von >ir

Rdgar Vincent K. C. M. G. in Konstantiaopel Ar
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tlic Sktili»luioiisamniluii!,' dor Küiiigl. Museen hier.

Zur Vorlage kanten an uvn cintro'ranffenpn Schriften:

J. E. Sandys, \/'hjralü)y nohitta;

Sani Wide, I.ukoniitehe Kulte:, Alliuin G. B de Houi
MUCCCXCUWomtL 1892. Albo dei sottoscrittori pel

bnsto mannori'o del Coniin. G. II. de Kossi e relaziuiie

(icir ioaugurazionc; v. Brunn, Kittt hm$ig(tchieht-

Kehe Shtdi^i A. Michaelis, Da» Pantheon naeh den

neuesten Untergurhunnen (Preiils. Jalirli. I.XXIl:

II. Bulle, Die Sileui' in der arcliainchen Kunst

(MUncbcncr Pisscrtalion : A. Srhtme, Das historische

Natumaldrama der Börner, die fabula praetexta

(Rede zu Kaisers Geburtstag, Kiel); Hettner, Berieht

nher ilir T!i'"ilii/!:i'i ihr !' irligUoii-fhoiumission',

Bulletin des couvnissions rouale» d'art et d'archiologie

XXIX nnd XXX; ChrisÜtdm Kmelblatt f&r Kirche,

Seintle und //aus; Rendironti V vnl T 10, II;

BuUelt. Dahn. XV 10, 11; Viestnik XIV 4, Herr

von Lose Ii an scUols dcil Vorlagen an : .1 ux-irul-uuiffn

in Sendeehirli I, wovon er elcb die Üesprechuag für

die nScIitte Iffitiiiqg YorbeMelt.

Herr Winnefeld Icfite eine Sammlung von Zcich-

nnngen nach Vasen vor, die den bei den Aasgrabnngen

di:^ athenischen Archäologischen Instituts im Kabiren-

heiüstum bei Theben gefundenen nanz gleichartig sind.

Sie sind zum Teil in versi hicdenen eurojiäischen

Museen zerstreut, zum Teil beiluden sie sich noch

im Kviisthaiidd. Oonaae Nachrichten über die Her-

kunft sind nicht zu erlangen; ansfjosrhlosscn dafs

sie ebenfalls ans dem Kabirion stainiuen, wo voll-

st iimlige (Jefiifse grölsoren Umfangs nach der Be-

schaffenheit der FondrerliältniBae Überhaupt nicht zu

Tage kommen konnteo, wUrend dio vorgelegten Vasen
alle Sil gut wie vollstladig Bind, teilvcise sogar erst

bei dur Auftindung «>rtrOmniMt la sein scheinen.

Das spricht an Gunsten der gelegentlichen Angabon,
dafs sie ans Gräbern in der NAhe von Theben her-

rttlireu.

Im Gegensatz zu allen sonst i{2eti in BOotien ge-

fundenen Kunstwcriten des flinfton und vierten Jahr-

bandcrta, die die BOoter ganz unter der Herrschaft

attischen Geschmacks zeigen, traf," ii 'lii> Va-nn dieser

Gattung ein dunhaus eigentümliches Gepnkk'e, das

sehr wohl j^afst zu dem plumpen derben Charakter

des Volkes, von dem <lic Athener zu erzählen wissen.

Alles ist gicichntiifsig beherrscht von einer .\nffassung

Villi pos-iidiafter Komik, fllr die es keinen Unter-

schied macht, ob es gilt Abenteuer der llerucn oder

Kämpfe der PygmSen oder Vorgftngc des gewöhnlichen

licbens zti schildern: zwerghafte K<tri»cr mit gewal-

tigem Kojif und Gesichtern von ausgesuchter lliilslicli-

licbkeit in laclierli< li tibi itriibenen Bewegungen dienen

zur Darstellung der Handlungen, die mit großem
Geschick in ihrem pikantesten Momente erihfst sind.

Die Gcgenstriiide der Bilder sind der attischen Vasen-

malerei grolsenteils ebenso fremd wie die Art der

Auihasnng, die auch, wo ^nmal stofffiebe Überein-

•iliniimiiiv vorhanden ist, 'keinen Gedanken an 7ii-

sainiiit iiliang aufkumnien lal'st; huclistens b(;i eiii/ehan

Figuren kann man in sellenun Füllen die Frage auf-

werfen, ob dem Maler nicht Typen der attischen

ViMenbttder vofgeschwebt haben. Die Ttodinik iat die

alterltlmHclir si liwarzfigurige, /«weilen mit roicUicbar

Verwendung; \i>n Wcifs, die Zeichnung aber ist von

virtuosenliatti I Freiheit und GowandÜieit nnd weifs

mit wenigen sicheren Strichen die gewagtesten Wir^

kungen zu erzielen im schllrfsten Gegensatz tn der

ilngstlii ln:a l'einlichki'it d<T liesscren, der charakter-

loseu Flüchtigkeit der schlechteren attischen schwarz-

fignrigen Malerei.

Die Blnte dieses Stils besrhrilnkt sich auf die

Ausschmückung von (Jenifscii einer ganz bestimmten

Form, die im Kabirion fast allein herrschend ist:

Näpfe in Gestalt einer Zweidrittelskugel mit niedrigem

Fufs nnd zwei senkrechten Ringhenkeln. Daneben

erscheinen aueli anderr- Fuini'.ii, lus'inders flache

Schalen mit niedrigem Fuls; aber man fuhltderZeichnung

an, dafs die Aufgabe für den Haler eine fremdartige

war: die Figuren sind weniger frei nnd charakte-

ristiseii, in die Onianu'ntik niisciien siili fremde Ele-

mente wie Müander und Palnielte, die von den als

Vorlage für die Form dienenden Gefäfiwn mit herüber

genommen sind, und es vollzieht sich ein fisst on-

nierkliihcr Fbersrang zu den fllieliti'.!en 5i>iiten schwarz-

ligurigen Schalen und Naiifen, wie sie, besonders aus

Tanagra stammend, in der Sammlung der ArchAo>

logischen Oesellsohaft zu Athen zahlreich vertreteo

sind.

Herr Steindorff sprach Aber archaische ägyp-
titelte Statue«. Über die ägyptische Kunst vor den

Zeit«i der Erimnong der grofsen Pyramiden (Oyn. lY,

ca. 2800 V. Chr.) ist man noch wenig unterrichtet.

Allerdings sind einige Griiber bekannt (z. B. das des

Scheri aus der /^it des Königs Send, Djm. II.), dIO

an die Anfänge der ttgypt. Geschicbte «n setaea aiad,

auch einige Statuen, die als arehaiach bezeichnet

worden sind. .\ber ihre Datierung blieb nicht unbe

stritten; so kennt z. B. Maspero {ArchM. egr/pt.

p. 300) nur eine Statue, die sicher vor die ^ramidon-
zeit gelitirf, näiidicli den grofsen Spbinz von (Jize,

und iüiirt v'cwis-e stilistische KigcntQmlichkeiten, durch

die sich i inr Reibe von Skulpturen (z. B. die Statuen

des Sepa und seiner Frau im Louvre) anazeichnet,

nicht auf deren hohes Alter, sondern vielmehr auf

das I'nvermfigen und die l'u^'e^i birkliclikeit di r liild-

hauer und Handwerker zurUck. Von diesem Gesicbts-

pnnkte ans weist Maspcro die 6 Ilolzrclicfs des H(M>y

(im Museum von Kairo), die Mariette in die III. üyn.

gesetzt hat, der V. Dyn. zu, und die bt^kannten Sta-

tuen des lUhiitep und der Nofret (Museum von

Kairo), die Mariette gleichfalls für die IlL Dyn. in

Anspruch nimmt, werden von ihm in die XH. (ca.

•-'•200 v. Chr.), von Erman in die V. Dyn. (ea.

•iiJüO v. Chr.) gi'setzt. FUr die Zeit vor Cheops

blieb fast nielits idnig. Allmählich lichtet sich Jedoch

auch hier das Dunkel. Znnilchst sind nach neueren

Untersuchungen zwei gröfsere Baudenkmäler der

III. Dyn. (ea. 2S100 v. Clir.) zuzuwei-en; die Stufen-

pyramide von Sakkani, die dem König Zoscr angehört

(vgl. Steindorff, Ag. Zltehr. 1890, III), nnd die

r.vraniiil' m ii Meduin, die mit ibrein eiiil'aelien . mmi

l'etric aalgeliindcaea Tdtenlempel und der undiegeiideu

Nekropole, wie schon Mariette vermutete und l'etries

Nachgrabungen jetzt endgültig 'bewiesen haben (vgl.

Pctrie, ife/um), dem Miten Könige d<^ ID. Dyn.
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Snofra OT/ii>'chnMh(Mi hl. \'im Privaf}.'r.'iI"Tn ilor

Hltoston Kimrhc siii<t aulscr tlciii bi-rcits ciwalintcii

Grabe lii s Sellen (Dyn. II) und iloii (ii-ikbprii von

Modum (äoofru) übsI za datieren: ein Grab in Abiisir,

mu dem 9 Steine durch I^epsins ins Berliner Museum
iiilioniini'ii sind und d.i- aus lior Zeit <lt's Kiiiiii:>

Ncblca (l>jn. III) slaiuiut, und das Grab des Amtcn
— die Knltuslcainiiier im Beriiner MnMom, |tubl.

Lops. Dmkni. II 3 ff. — , das walirschcinlirli iiiitrr

dem Vorgänger des Suüfrn, lluui, erbaut worden ist.

Derselben Epoche gchi'iren weiter mehrere nicht fest

datierbare GrAber an. Somit mub Maspero wider-

sprochen werden, wenn er meint, daTs *die Werke der

ältesten Dynastieen norli nnbckiinnt '2(t ni Inf iin

Sande zu FufBon des Sphinx ruhen'. Sie miUbcn
vieliiiehr aller WahracbeinNchkeit naeh bei der Stufen-

Pyramide von Snkkara und bt i don Pyrainidi ii von

Abusir pesnclit werden. Alx r am Ii von Skulpturen

im engeren Sinuc, d. Ii. von Statuen, gehört in uneeren
Un»een eine gaiue Iteilie der Zeit vor den Pyraniden-
erbanem an und zwar laKscn sieh diene in swei wohl
7oitIi(h iiufcinaMfbf fidtrinde CmiiiiMn einteilen: in

eine arcliaischc und in eine jüngere, die die Statueu
der Snofm-Zeit vnfiiiBt.

\h Beispiele der BP' bni-irlicii (Jnipitr sind anzu-
lührcn. das Sitzbild des Anitiii im Üerliuer Museum,
da.s Sitiübild eines Mannes, der Uber den SeboHem
ein PanthcrrcU trägt, im Museum von lAMdeii, das

Sitxbild eines Mannes mit kurzer Frisur, ebendaselbst,

und die Statue de« Amdiwa im British Mnsenm. Sie

idle sinfl aus Granit gearbeitet und zeitji n aurh dir

iiinilirlHMi (ind'senverhiUtnisse (II. dunlischniltlich

('..')0 ni). Auch in der Haltung, die von der der

spateren Ötatuen des alten Iteichs völlig vencbiedeo
ist, stimmen sie flberein. Die Person ist auf einem

würlViruiniKeii Blocke oJi.-r tinmi Sessel ;;Ieieher

Form lohne Uttckenlelme) sitzend dargestellt. Die

I. Hand nriit gehallt vor der Brost (bei der Londoner
Statue liidt ^ie oinc Art Beil), die r. liest ans<;estreekt

auf dem Knie. I»ie llienitiiyphcn sind ini Uclief

gearbeitet und obne feste Ordnung neben- und unter-

einander gestellt. Da die Ainten-Statue aus derselben

Zeit wie das flrab, in dem I^epsius sie gefunden hat,

id-ii an> lier lie^'ierun;,' de^ Khih'^'s Huni, stammt, so

würden audi die anderen ihr stilistisch aufs cug&te

verwandten Sitzbilder der nimlichen Epoche, somit

der III. Dwi. zuzuweisen sein. Dieselben F.igcntQm-

liebkeiten der Inschrift und Ilandhnltung wie die ge-

nannten Sit/bilder /eigen auch drei stehende Kalk-

Bteinstatueu im Louvre, von denen zwei einen Mann,
Namens Sepa, die dritte wahrscheinlich seine Praa
Nesa darstellen. Selmn V.. i;oni,'e iiut sie für die

ältesten Kunsldenkmiiler, die es überiiaupt giebt,

erklärt, und ich kann ihm hierin nur folgen, hidcm

ich sie, wie die Sitzbilder, der III. Dyn. zuschreibe.

Nur in der Grüfso weichen sie von jenen ab, sie

haben eine Hohe von 1,40 m; doch erklart sich dies

einfach geuug auä dem leicht zu behandelnden Ma-
terial dea Kalksteina. (Scfalufa folgt.)

Verftulw. RailkktMirs Dr. Fr.Vwd«; BMUail.4S, LwliwtBftrMi

ANZEIGEN.
j R. dMrtiert Vertag, H. Heyfelder, Beriin 8W. i

R. «aartaars Veriaa. H. He|Miar,
Berlin SW.

8 Neu ersohienen: ^
B Die SoloDtsche Verfassung

|

S Aristoteles
g

1 Veri'ussungögüscliiclite Atheus 1
S von %
1 Dr. Brmm« K«ll. »
3 Profeaior »n d«sr rniveraiUit simfiihurtc- ß
H 16 Bogen. 8«. 0 Mark. S

Thurii^^
seine Entstehung und seine

EDtwickeluag bis zur sicili&ctiea

Bqiedltloi.

Vom

It. Piipiiritz.

74 Seiten gt. «'•. \,m^ll.

"ai. «iacrtncro 'perCog, jh. ^c^feC^er, SdcrCin »w.

Soeben cr'djKnfn:

!ka(t| bcu ^rttimutuiifirn brr iiruritrn Vchiplnuc für krn c(l)Ulg(t>iaii(4

Dr. »bolf ^i|C,
OS«fk^tw «m aSMlnL SfiMtfiu* in Mnims.
l"s »citfti S". 1.4« ?H., fl»b. 1,1^0 1».

^Tto.- !^r(if:i'.t).- .'Ii: -.-i'-iM fi^rittrM HUT mit tiutfm fflfn'iRfn fc<n i^aitlrt-riTit ;tu v.*in

|ifruii.i Iii'
| : 1 1 1 : , CtntroIMii It -.'in. s.l

R. Gaerlners Verlag, H. Heyfelder.

Uorlin HW.

Bürgers

Ilouierübersetouug.
Von

ßr. Otte Lleke,
< <\t«Muw aa MalgL 0]mMWinn<.

an Nocdtn.

«1 Seiten 4*. lA) M.

I^P" Mit Beilagen der Verlii^'.<li:iii<lliiiit:eM von \^ iih«'im Friedrich iu Lelpsig und

II. 4a. Teubner m l.<eipziu;.

U. (i.ii:rtner' W-rlai;. H, Hevtelder, Berlin SW. Druck vuu Leouhard Siinion, licrUn £>W.

Digitized by Google



WOCHENSCHKlJ^^r
FÜR

ICLASSISCHE PinLOLOGIE
HIRADSOiaraiEN VON

OEOßG ANDRESBN, HANS DKAHEIH

FRANZ HÄRDER.
flMtvUUitlick «

10. Jahrgaiii?. Berlin, 10. Mni. \m. No. 1».

/U»ftui»tttn Uni Antrtjfmi i

1' II ton. W. U , Kui Hioki. K.L,Yliai]ia«iptiQBarOiw
iL. BUnhiuT)

R. Hfiiizt-. Xfnokriifi^fl 'A. Il<'.riii(j

Arii«t.,t. l..^, It.r S'jiat .1 r VtlM!;.r. r«p 1-LXJ für
ilifii St IuiIk'' lir. I rkl. von K liiil.' S. lint iilir^ , . .

Pli i Iii liitf i Ii 1' n t ersacli u 11 .;i 11 lu ruiwir. von A.
Kicfdliii^ nii'l f. von W i 1 .1 III 1 w i I / - M 11.1 !<• II

.

ilorf I. 12. Ilitt: Arntcnsiiiiihil K M h ii \ K.i'.lirl -M-i

J. M. .S t « n 5.4 f r. n«äi V't rlium liir. II Zi nu r ...
£. ZimmiTmann, Übnti{(8l>a<'h im Aiiücliliirii uii l'UH.'ro,

tellnat, Liriiu. II. ÜbnBicwtaoke Im AiMehlab m
Cioeroa Catilinariach« Beden und Salliatta VwiobwS-
mi( OatiiicM (O. AndiMon)

BORm
nn

Aunä4)t: Tlerliner pliilol VVoehennchr. II— 10. — Atlixiiaenm
1M14. 9415. — Ari'liiv für Intoininclie Loxikii^rapliifl und
Ornmmntik- VIII 'J (U — Ki'Vu» ili> riiiTiltm ti.in iniMiiino
«•n U<'l(5iqm> XNXVI I. — Slvlnnt:"!' ran liful.ii^.it. ri
d'hiKloir«. XU I. ü. Uea. IHlü. — iCvitschritt tikr die uaUirr.
aynAMiM». XLIV, 1. — JAt^ flIolosiaU Iß.

Httnalmil- t&nttAnit

MiltrilitH'ttn: Arch«nlti(fi«flii' n.'«i-1l»rlnit> /n H. rliii Ki tTiiiir-

äitzuiiR {^Si lilufäi. — J'ri-ul'»i-s< lii- .XUn i. ii.ii- .1. r \S i^si n-
»i'hnftcn. ÜHl Uun, Ik April. — Ai-ail«mit< lii'» insi'^riptioni
et beUM-lettMa. M. Uita. — AuagnMHUigva ia Itond»
ehirii — Zum Haiu)«diriA«iAmd« vom Blmi

f«rMMa<i «Mit andWMumr tBtktr IM

Pit' Hemn Vcrfoosor vi ii PniLTuiiinir-ii . 1 ti<-ii rtatinnen und sonstipren Oelegreiilipitusclirift^ ii wenli-ii gülicffüi,

Kezensioiisezimiilare an H. Uaertnt i-.s Verla^i-bialiliUiidlnnj;. iterlinSW., ächiinebergerstr. 2(t, eiiinentltiu 2U Wullen.

BMOidraei und AiiMgei.

Paton, W. R., nnd Hicks, E. L., Tlie Iii'^rriptionB

of Co8. With a Map. Oxford. Clarondon Prelis.

1891. »0. UV + 401^ 38 8h.

Weoii vir ummm C. L. E. Zander Beitrüge

zur Kunde der Insel Kos (1831) der Summe der

Keuutuisse, die wir iiuumehr von der lusel he-

niBeu, gegenüber hnltea, so tuQssen wir bekennen,

daffl wir ea auf so manchen Gebieten nuserer

Wisseiisclmft eigeutlicli lierrlicli weit gclKJifht

Jiabeo. Ein Uaaptverdieust um den grulst-u Forb-

sebritt fiUt dw liehMgsn Ambeatuug der In-

Hchrirtea so. Sehon Ludwig Rofs, deu wir mit

Stulz den niiscron nennen, h:it gjif weseiitlicli zur

uühereu Keuutuis der lu.<tel und ihrer Yerhült-

nim im Altertum beigesteuert (ancb im dritten

Band seiuer 'Keiseu' 8. 126 ff-, was im Litti ratiir-

ver/ficlinis dos Iiier angezeigten Büches |». IX

nachzutragen ist [iugleichea Newton Travels aud

Discoyeriee in the Lerant 1 227/331 nnd 240/8]).

Das stattliche Huch entliillt znuilclist uuf

44 Seiten die muh den (Quellen gearlHitote (iv-

scliichte der Insel auA der Feder des Hicks,

dann die Texte i«r koischen Iniehriften, eine

AnfidlUnag der kuisehen Münzen mit .Mugistruts-

namon, uulserdem eii.e ll<'ilie von .\iib:in^'en:

A. Koische Namen aus verschiedenen (.Quellen,

Bb Ob«r den koiaeben Kalend«r, GL Über die

Datierung verschiedener Inschriften, D. Gnih-

insfhriften mit (jeldbiUseii , K. Die duriseheii

i'hjlou auf Kos, F. i{e:iieliuugeu zwiHcheu Kos
und SBdtbeasalten, 6. Ober Anioflf H. Die Be-

zieliiiiigeii zwischen Kulymuos und Kos, I. War
Theokrit ein Koer? K. Über Merope— nnd aoig^

f iltig gearbeitete ludicos.

Die fnsehriften (aber die Hälfte Ton Paton
1888 neu entdeckt) s'uu\ gewi.s.souhaft gesammelt,

^orgHiltig wiedergcgelien und sehr verst.'liidig inter-

pretiert. Mit Kecht neimt S. Ueiuach das Buch

*le raeillenr CJorpua local (|ue posB^de eneore Tcpi-

graphie grecque'. Dais sich die Herausgeber bei

den Miil'siuigiilteii <h's motriselien Mul's-vsteiii'^ lie-

dieut haben, möchte ich mit gebührendem Lobe

hervorbeben. Freilieh baben wir gleiehzeitig mit

.\usgabe de» Buchs neue koische Inschriften kennen

gelernt; eine vfui lieMniilerer Wichtigkeit veröffent-

lichte Koutüleuu in .V*a Ji/4j''^»'fl 181)1, l&.ctnt.

= M D A I A 1891, S. 406/9, ebendort S. 410 eine

Khreninschrifr [der uuf 4i);i veröffentlichte Gienz-

steiu ist 1>oi Patou No. IGOJ, (vgl. S. Rein ach,

Chron. d'Ur. A.W i A. 1892, p. 2Üj uud die

Bemerknngen von Meisterhana NPhR 1892,

S. MC).

^\ ie CS lii-i allen gritrsercu Veröfteiitliclnnigen

gellt, sind auch iu diesem iiuch Kuweilou Versehen

sn beraericen. M will anf solche Kleinigkeiten
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hier nicht eingelicii. Der ^'[li^^lapl^^(•l^('n Diszijilin

wird es obUegeu, die Zeit der Alifa.s»ung der lu-

MhriffcBB, soweit m fiberhanpt müglich ist, nSber

zu beiitiiumen. Au die litterarische Forschung

wird die Pflicht herantreten, ftir die Textf der

Schriftsteller namcutlich derer, die mit koü>chcu

Terhältniaron in Besiehnng stehen, FShlnng mit

den liier so be<iuera zn findenden Inschriften zu

suchi'n. In den Mimianilien des llerondns treffen

wir b rersonennatuen, die auch ia den luücbrift-

texten rioli finden, ohne daft oatOrlieh dunit die-

selben PemSnlichkeiteu beseiehnet werden. W«90
wir OS noch nicht wüfsten, wie luekenliuft unsere

Wörterbücher der griechisebeu Spruche (^auch der

E^pmunnflm) nnd, ao mfUsten wir es bei einer

flOehtigen Dorehncht der genaaen Indicee er-

kannen.

Das Vcrzeicluiis der Münzen mit Magistrate-

penonennamen ist mit grOTitem Fleift gearbeitet.

II. Dr. Imhoof-Blnmer hatte die Güte, mir mit-

zuteilen, dufs er infolfre neuer direkter Er-

werbungen uub Kieiuaäieu uu Nutneu von Ma-

patratapenKmeu von Koa nur hinsnfligen kSnne:

7Vf/0f, MidüH', IlvälbiV.

Das Kärtchen der Insel (1 : 1 50 000) ist unter

Zugrundelegung der britischen Admiriditätskarte

No. 1898 gearbeitet nnd mcht die Verteilnng der

antiken Themen zu verniiselianüehen.

Solche Publikationen erwecken die mit trau-

rigen Gefühlen renuiscbte Hoffnung, dafs, wenn

das Scepter der hnmaaistischen Wissenschafl; von

Deut^schland genommen werden sollte, in anderen

landen das Stndinm dea griechischen Altertums,

begünstigt von aoAeren Teihätninen dar For-

scher, nur nm so gUUmndere Erfolge enielen

wir«!

Amberg. L. fittrchner.

Riohard Hetase, Xenokratcs. Darstellnng der

TiChre nnil Sammhin!» der Kn^nnentc. Leipzig,

Tcubner. I8'J2. XU u. 2ü4 S. 8. 5,60 JL

Diese üsener gewidmete Schrift liefert einen

sehr wertrollen Beitrag zur Erkenntnis il. r Zu-

s.inimenhünjTo in jenen nachplatoniseliea lOnt-

wicklnugoD der Philosophie, die schlieislich ira

Nenplatonismns endigen nnd für die nns die di-

rekten Quellen ganz Felden. Vor Posidoniua. auf

den als wiehtiges (Jlied in dieser Heilie schon

die fast gleichzeitig erschieueue Schrift von

Schmekel (die Philosophie der mittleren Sto«

1892) hingewiesen hatte nnd fBr dessen Bedentnng

in diesem Zusamnienhanj^e auch unser Autor, nn-

abhangig von Schnickcl, neue Zügo beibringt-, tritt

nach lleinzes Arlieit als erst^'s Mittelglied, von

den Philosophemea de» ürei^eualteni Platos an ge-

rechnet, Xenokrates. Zur Belebnng nnd TerToll-

ätündigung der direkten Nachrichten über die

Lehre des Xenokratea sucht er einesteils die ein-

zolucn Puukte der Alterslehre Piatos genauer

feetanstellen, um daraus abdann die Lehre des

Xenokrates als des etwas äufserlich verfahrenden

>*ysteniatikers dieses Sjiätplatonisinus ali/.uleiten,

uuderuteils verwendet er eine Auzahl von Plutarch-

itellen, in denen er Entlehmmgea aas Xenokr.

nachweisen /u könueo ^nbl. Bei einzelnen

Puukteu liefert aiicli eine genauere Berücksich-

tigung des .Aristoteles uud Tbeuphrast, die frei-

lich bei der Polemik gegen die Akademiker meist

die Namen nicht nennen, einen Ertrag. Der YerC

spricht im Vorwort die Befürehtuni^ aus, es könne

hier und da scheinen, als ob ihm .Xenokr. nur

als Yorwand diene, om fiber Phto nnd Poaidonins

sn reden nnd fafst deshalb p. VI—X in einer

knrzen Skizze zusammen, was ihm anf Grund der

neugewonnenen Hilfsmittel als das ^Voseutliche

in der Philosophie des Xenokr. erscheint. Dies

ist nun zwar eip.e M'Iir ilaiikeuswerte Cbersiclit.

aber der tiang seiner L ntersuchung macht keines-

wegs den Eindruck willkürlichen Abschweifeua,

den er befOrchtet.

Die Hauptpunkt« der I ntersnchnuf^ betreffen

die Metaphysik, die Dümuaeulehre nnd die Psy-

chologie nnd Eithik des Xenokr. fitn. der Meta»

physik filftt die Arbeit mehrfach schärfere Ruauig
vermissen; es selieint. dals ;itis dem benutzten

Material ab uud zu wohl mehr hätte gewooueu

werden können. Die i'sychologie ist weeentlieh

Lehre vom Seelenschicksal, Kschatologie, und als

solche abhängig von dem in der Dämonenlelire

gewonnenen Resultat, dals die in der eubluuari-

sehen Welt wirksamen guten nnd bSsen Dämonen,

auf die alle dem philosophischen Bewurstscin an»

»l(">rsi<j;eti /iiffe iles (iötterfTlauhenä übertrajjfpn

werden, abgeschiedene, der LüuteruDg zur Veruunft-

seele eutgegenreifende Menscheaaeelen sind. So

bildet den Itedeuiendsten Teil der Arbeit, der

auch am meisten neue nnd l)altl)nro Hesultate

aufweist^ der Nachweis, dalii die in den mauuig-

faeheten Terqniokungen das spitere Altertum

durchziehenden Vorstellungen von einer aus den

abgeschiedenen Menseheiiseeleu sieh rekrutierenden,

vielfach in das menschliche Schicksal bestinimeud

eingreifenden IXimonenwelt' ihre erste Quelle in

der Lehre des Xenokr. haben.

In dir Metaphysik handelt es sich haupt-

sächlieh «larum, die systematische Ausbildung des
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m der §pitoreB platoniaelien Lelire angelegten

pythagoreisioreudeu Dunlismus uicht sowolü zwi-

sdian Geist und Maforio. als zwwchoü '"Irlsf, nn<l
'

niederer «Seele, alyo eines psychisch-uioraluscheu

DnelismiiB, im Absolaten Xenolor. sosoweiaen.

Der Verf. verfolgt diese Lehre dnrch die einzelnen

Lchrpnnkto von der Eins nnd der nnbestimmteu

Zweiheit, vom ttTtttqot', diu Ideen, liieulzuhlen nnd

IdealgrSßwn und derWeliMele. Die Beweise Ar
die Xonokr. zugewiesene Lehrforin stoben liier

freilich oft auf schwachen Fäfsen. 8o heifst es

8. 30 hiuüiobtlich einer Stelle aus l'lutarch de

aniniM pirooreatioiie: 'Somit kSunten seine Ans-

ftibrungen über den Kampf des Guten nud des

Bösen in der [VVelt-JScele recht wohl die Ao-

neht des Xenokr. wiedergeben.' So will er

8. 35 ff die plntarehiadie IntarpratBliii» des haa-

nnd Osirisiiiytlms wenigstens <loni Koinu* oder

philosophischen Kerne nach .Xenokr. beilegen,

was nicht nnwaliTBoheinBdi ist. Dagegen geht die

Skizze der Vorrede S. YIII einen Sduritt weiter

und fiijrt: 'Das I nbcf^renzte wird znm bösen

Priuzipe, das dem Gateu gegeuüliersteht; mythisch

dargestellt ist m der Typhon, der mit Osiris nm
die Tlenrechaft ringt' n. s. w., was doch wohl nicht

als Lelire des Xeuokr. gelten kann. Pagegen

kuuate m. E. die Beziehnng deä wichtigen /eng-

niasee Arist Hetaph. VII 2 (Fragm. 84) auf

Xenokr. ans der Tollständigen CbereinHtitnmuug

mit der schon S. 2 behandelten Stelle Sextns adv.

muth. XI, p. ü9t> (Fragm. 32) viel überzeugender

nachgewiesen werden, als der Verf. thnt.

Für die Dümoneillekre ist die IlauptHtelle

Plntarch «Ii- ilef orae. c. 10 ff. Hier bat die

S. 82 f. vorgenouimene äuuderung zwischen Xeno-

kratisehem mid Niditienokratiflehem in den Ans-

führungen Plutarchs meist einen Imiion Grad vou

Walirscbeinliebkeit. GeniitT''iiil evident tTHeln-int

auch der Ö. Ö3 geführte lieweis, dals .Xenokr. die

Dimon«! aas Mensdieoseelen entstehen lieft. In-

tercssaut ist die Ableitung der xenokratiachen

Däinonenlebro unter Ablehnung des Vorhauden-

aeiua dieser Lehre in ihrem spezifischen Sinne bei

den Frfiheren am dem Insus ingenii aber die

Dämoueri, das Plato Synipos. jOic ff" der Diotima

in den Mund legt. Xenokr. verbindet diese Stelle

nntcr Ansscheidang der Abstammung der Dämo-
nen foa den GSttern mit KratyL 398, wo die

Dämonen im Aaschlurs an <len alten Seeleilknlt

mit den abgescliiedeneu Seelen in Zusammenhang

gebracht werden. Posidonins hat dieser akade-

mischen Dämonenlehre geraSft den stoischen

Gmndausohanungen weien^he Zage, oamentlieh

den Charakter der D&monen als einriger Ver»

mittler mit der weltentrückten Gottheit (in dem
>\r.h >elion die Endphasc der antiken Meta|diysik

anbahnt;, genommen. In zwei anderen späteren

dlmonologisehen Ansf&hmnf^ (bei Max. Tjr.

und Plntarch de daeni. Socr.) erkennt der Verf.

xenokralische Elemente niclit an. Er verfolgt

dann die Entwicklung dieser Vorsteliungeu bei

den Neopytbagmfeem, hm I^ilon, den altehiist-

lichen Apologeten, Celsns, Apnlejns unc^ den

Neuplatonikern uud erkennt hier in einer Stelle

bei Porphyrius de abstiucut. wenigstens indirekte

Beeinflnssang dnroh Xenokr. WertroHe Ergün»

Zungen zu Schmekel, der die.se Srite in der Lehre

des Posidouias nur Üüchtig berührt, bilden die

Nachweise Dämonologie dieses Stoikers S. 97 ff.

Mit der Dftmonenlehre in dieser Form hängt

enge zusammen die Psychologie ("iiiseliliefslich

der Lehre vom Seelensehiekaal. üier wird ein

phantastischer Abschnitt bei Plotoreh de he. lunae

als widerspruchsvolle Kontamination ans Xonokr.

und I'cisiiion. erwiesen nnd nameiitlieli das l'osidon.

Augehürige unter Zuhilfenahme des Timarchmjthus

in de gen. Soor, festgestellt. So können wesent-

liche Züge mit ziemlicher Sioherheit als auf

Xenokr. zurückgehend nachgewiesen nnd die Psy-

chulugie uud Esehatologie desselben auf plato-

nischer Omndlage entwickelt werden. Der Vwf.

greift hier auf die eschatologiacheo Mythen Piatos

zurück, deren V^erhilltuis zu einander freilieh <'iner

tiefer greifenden Behandlung bedarf (eine solche

habe ich in einem demaSohst im Arohir f. Gesch.

d. Phil, erscheinenden Aufsatz 'die eschatologischen

Mythen Piatos' verj*ucht), nnd leitet aus derselben

die Lehre des Xeuokr. als eiue eigenartige, durch

neue Zflge bereicherte Modifikation ab, bn der

namentlich der Mond eine Rolle spielt nnd die

S'eelenwan<lerung zti Gunsten der Wirksamkeit als

Dämonen eiue Eiuächrüukuug erfährt.

- Die O&terlebre ab Lehre von der diesseitigen

Glückseligkeit behauptet in diesem auf das Jen-

seitige gerichteten Systeme nur eine untergeord-

nete Stellung; die Ethik geht in letzter Linie auf

fiefreiong des tnSa sohlieftlich wird aneh f&r die

Betounug dieser etlii~' lieti Aufgabe auf Posidon.

als den mutmafslicheu Vermittler für die spätere

Zeit hingewiesen.

Gemfifs dieser Vermebmng der Quellen sn

Xenokr. miifsten anch die Zusammenstollniigen der

Fragmente dnrch Wyupersse und Mallach eine

Erweiteraug erfahren, nnd ee bt sehr dankens-

wert, daft sieh der Verf. anch dieser Angabe

0. 157—197) nnteraogen hat Anffallig ist nur,
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dar» er diese ZTunmoienstellnng sieht in der An-

ordnung HcintT eigenen T'!it«'r>nphnnjT peg*'Hen und

mit dieser iu oiueu k-boudigcn Ziiüuuiniüuhaug ge-

hriielit hat. Hat er doeh in leinem Texte fast

aiiäuahmslos uicht einmal daranf verwiesen. S. 72

wird auf Fr. If) in seiner Anordnung als Fr. 7

verwiesen. Er hätte sich durch ein solches Ver-

fiibren dra Abdruck der Hanptetellen im Texte

ersparen können. Anscheinend hat er ernt niirh-

träglich den Entsehhils gefufst, die bVngmente zu

geben und hat dann dabei eine iwar üachliche,

aber Ton der eeiner Unterradnog in anffiUliger

Weise abwHohemli' .\nor(lmiiif:; befolixf. So gelieii

hier die Zeugnisse über (jötter und Dämonen dcu

eigentlich metaphysischen und den physischen

voran. Die Fmgmente selbst sind in den alier-

seltj-nsten Fällen vcrba ipsissima, nnd so boten

sie auch zu dem Versuch, sie beetimmteu äciiriften

des Xenohr. cnzaweisen, keinen Anhaltspunkt.

Iu dem ans Aristot. Met. XIII 8 entlehnten

Kr. 34 171) fehlen die llintiiintj^worfo, auf die

doch 4U liezug genommen wird: t[nyiQ(>v d' ix

— Pfir die 8. 74, 1 besprochene Aetiusstelle über

Pfailohios verweise ich auf nieine Bi'haiidlung der-

selben iu dem Aa&atz: 'Wandlungen in der

pythag. Lehre', Arehiv f. Geeoh. d. Phil. Y (1892),

8.517 f.

Grofi-Liehterfelde. A. Ofeia^.

Ariltetelel, Der Staat dor Athener. Der liif^tu

fische ITauptteil (Kaji. I 1,\I) lUr den Schul-

Kol>rau(h erkliirt von Karl Hude. Ii«n]tzig, B. (i.

Trnhiicr. 1893. IV u. G2 S. 0,Gl) .ff

Der kritischeu Textausgabe von Hlals (ä. W.

f. kl. PhiL 189-2. 1081 ff) int in demselben Ver-

lage nnd nocli in demselben Jahre iliese Schul-

ansgaVie gefolgt, welche im Anscliluls an Ulal's

und bereits mit Herücksichtigung seiner *Mit-

teilnngen aus P!^>jmjihandBehriAen' (Fleekeiaein

Jahrb. 1892 571 flf.) einen lesbjireu Text iu kon-

servativer witfflensehaftlicher Wci.s»' herstellt. Die

Ergänzung des Anfangs ist iu dieser Hinsicht

chazukteristisch. Kin Ywemehnis der Abwdehnn-

gen von Blal's, dessen LA. bosser mit abgedruckt

worden wären, zeigt die Selbständigkeit Hudes,

der, abgesehen vou der Einsetzung mehrerer von

Blaß xmrBekgewieeener Lesarten, leine eigenen

Konjekturen (nord. tidskr. f. filol. ny. r. X •.*.')0 ff.)

und die vou Gertz (ebenda) aufninunt, auch

einige neue hinzufügt z. ü. Kap. 10 iQti? xai

ehnat (f. r^il«), 12 itoi^ (f. Same), ^fu^c^t'

Ii) fy-rmmt t^rfay (f. irm'orifi(ti \. 21 n^v rrohulitr

uöt xaiiai^air. »Sie sind freilich ohne Uück»icht-

uahmc auf den Hiatus gemacht. Hnde weicht

aber öfter ab als er augiebt, so Kap. 3 i« no-

Uftm (Bl. ttt noXfiitxd), 12 tlx^v (Bh c^X"'))

14 ä^xmim^ (BL «^AnS«), 16 ifo^K (Bl. nt-

9^mv). Dafs am Ende des letztgenannten Ka*

pitcls die Worte Ti,v ivqavviia hinter ri? (rvyxa-

x^tai^ stehen, mag ein Druckfehler sein. Der

SehlnAsata von Ki^. 6 iit m Kap. 7 gesogen.

Ist Ka|>. Ib y^ywr/" (so -.xnAi ßlafo) richtig? Eine

genaue Interpunktion macht den Satzbau durch-

sichtig. Am Rande sind die Jahreszahlen beige-

geiQgt Der Kommentar giebt knapp dmi Wesent>

li<die unter ller.ur/iehung der griechischen und

ueuesten Litteratur. Er berücksichtigt schwierige

Konstmktionen nnd fibersetzt seltene oder in

seltenem Sinne gebrauchte Ansdrfleke. Wie weit

hierin zu gehen ist, lehrt erst die Erfahrung, lii
'

dem Referenten mangelt, und wird auch durch

die Klaasenstttfe bedingt sein; Hnde denkt an die

oberen Klassen des Gymnasiums'; immerhin ran(s

7.. B. bemerkt werden, dafs Kedoii (Kap. 20) iiii-"

uul>ekauut ist u. dgl. üb aber die Schrift iu deu

vorgeschriebenen Kreis der GymnenallektSre mn-

bezogen werden wird, wenn aneh nnr, nm privaiim

gelesen zu werden, darf zweifelhaft ersclieineii.

AI>gesL'lien von der auders gearteten Auffassung

der grieehisehen Gesehiehte im ganzen nnd der

verschiedenen Ausführlichkeit ihrer Teile bestehen

der einzeluen Schwierigkeiten ffenng, und dazn

kommt vorerst der rasche Fluls der Forschung.

Erklärung nnd Übersetsnng erweisen das Yer^

stän<lnis und den Fleifs des Yerfassers; Freiml-

Wörter wie Appellation. Fixierung, Kommissarien,

primitiv hätten sich leicht vermeideu lassen. Die

Einleitung handelt kurz vom Inhalt nnd der Ein-

teilung, der Abfa,ssung8zeit und der Echtheit d<'r

Schrift. Wie es aber mit der 'nrafassenden Be-

nutzung dos aus dcu Arciiiveu der Stadt ge-

eehSpften Materials* (8. steht, ist eine sehwie-

rige Frage (Keil, solon. Verf. '201: aus dem
Metroon hat .\iist. nicht ^esehöpft). Eine pe-

nanero Inhaltsangabe des fortgelassenen autitjua-

rischen Teils wSre nittsHch gewesen. Die dänische

Ausgabe des Herrn Verfassers ist rnt<»iv,eiehneteui

m seiuem Bedauern bisher unbekannt tri'büeben.

Kottbus. Schneider.

Philologische Untertachangen licrausg. v. A. Kic»&li»g

und CT. T. Wilamowitz-Modlendorffl Zwölftes Heft:

.\rafea srritisil Ernestus Maafs. neriin, Weid-

inannschc Bnchhandluug. \ii*j'2. 416 ä. gr. 8"

JL 16.

Nach deu früheren Veröffentlichungen des

Verf. über Arat nimmt man sein Buch mit hodi-
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gespannteD Erwartnngen in die Hand; diese sind

durch die *Antea' nicht nar erfüllt, sondern gliiu-

zeiirl "ilicrtrofffn. .M.'s \Verk zeigt nicht nur oiiic

ToUkoiumene ßeherrscUung des StoffeSf and zwar

suf «oMT MOMt, ant TOn d«m T«r£ ffir Ant taiä

seine Kommentatoren gesdialBmen handschrift-

liclien flruuiüiiijf . somli-rn es verltrcitet nr.rh

iiuter dem Auigebote einer erstauuiichen *irl> iir-

samkeit Lieht Qber riele andere Geb'ti*tA der <;j ie-

chiHohca Litteratiir und reigt iu iliesiMi /.vi weiteren

ForschnntTon an. .\!s <'iiu' hc^Kiidi-rs pt>liiii<^iMU'

Partie sei schuu hier liie l uter.-.uchuug über Krates

von Ifallos (cap. IV) hervorgehoben.

IMe 'Aratea' sinil reich an geistvollen Kombi-

nationen Ober ilif Diclitcr nnter Ptolemaeus II. ilie

Tersteckten AnspicUiugen iu ihren Godiubteu for-

dern ja zu gewagten V«rlni3pfnogeo henras. Ihr

spitzHndiger Geist erwacht mehr (uler weniger

in jcilcni ihrer inodcnit'ti Iiiteriireteu. <)lnvol:l

M. seiue oft überruächeutieu Kombinationen mit

grofsem Naehdmek vorträgt, wird er gerade in

diesen Teilen seines Buehee aaf enleehiedeDen

Widerspruch stol'^fii.

Die 'Anitea' zerlullen in elf aelbst.imiige Ab-

sdraitte. Bei ihrer groften Wichtigkeit ftr alle

Zweige der .MtertumswissenscLaft erscheint eine

aiisfuhrlirlie liilialt^iibersicht nm so mehr geboten,

uk» der ungewöhnlich hohe Preis es leider vielen

verbietet, sieh des Boeh anraechaffien.

I. I>e .\chiile grnmmatico Aruti inter-

prete. Der einzigen selbstiindigea Aasgabe von

Achilles" Kommenuir (ed. Petrus Victorias, Flo-

rentiae 1567) liegt ein Medioeaa (aaee. XT) m
Grande. Wir lernen nun iils bessere Qnclle der

Oberlieferung den bisher nur gelegentlich be-

nutzten Vaticanns 191 (soee. XIII/XIV) kennen;

M. vennntet, dafli er von Planndes selljät ge-

schneiten ist. Belege für -eine Wiciitigkoit

teilt M. ans ihm ein neaes Aristophanesäragnieut

mit and die (im Hediceas verderbte) Notiz, dafa

Hratosthenes in suner Schrift ntfi dxtanijglSo^

den Naeliweis fülirte, dftfs das nnter Hudoxos*

Nameu umluufeude gleichnamige Werk mit Lu-

reeht Endozoe* Namen tmg. FSr Achilles selbst

folgert M. ans einer im Vaticanus vorhandeueu

»ubscriptio, dals ihm die erste \\U\ des Arat

thatsücblich gehört und ebeuso der sich uuuiittel-

bur an die Vita schliefsende Abaclinitt ntfl ^f-

Für dir I.ehen^zeit dc^ .\i-liilles, sein Verliältnis

zu den übrigen Arat»cholien und seine Quellen ful'st

M. aaf Diels* dozographiseben Untersaehongen:

Aehillee gehört ins dritte aaehchristlidie Jahr-

hundert. Vermittler seiner stoischen Weisheit

(Krates) ist der Stoiker Diodoroe aas Alexandreia,

<h>r Auhäuger des Poscidonins. Die Cberein-

stimmung des Achilles mit den Scholien in der

BbaptihBodsebrift des Amt (Manlaiitn 476 aaee. X)

erklärt M. ans dem gemelanneD Gebraoehe eines

verlorenen älteren Kommeutares, dessen Ent-

atehuug mitbin vor das dritte Jahrhundert un-

serer Zeitreohming fallen wflrde. Diels hatte hier

angonotnnien. dafs die Scholien aus einem VoU-

ständi^iTi-n Kxetnjilare des Achilles schöpften-

Achilles' Werk ist uns unu thatsticblicb nur so

Iflekenhaft eriialten, seine Übereinetimorang mit

den Scholien ist trotzdem ho Htilndig und so evi-

dent, und es ist endlich auch noch nicht gezeigt

worden, dals sich in den Scholien Bestandteile

finden, die in dem nrsprönglieheo Kommentare
des Achilles nicht gestunden haben kSonett. l'ntor

diesen T'mständeu scheint es geratener, an Diels'

einfacherer Erklärung des Sachverhaltes festzu-

halten.

Nachdem M. gezeigt hat, dals Aehillee nieht

Astronom, sondern Grammatiker war, geht er alle

Aratverse durch, welche Achilles überliefert, und

verglddit dessen Leenng mit der nnmittelbaren

Überlieferung im Marcianns. Der Vergleich fuhrt

zu dem erfreulichen Ei^ebnis, dals sieli der Text

des Dichters seit dem dritten uachchristliclien

Jahrhundert wenig veiSadert bat; die gleiehe

Thatsaclie ist bokanntlicli für andere griechische

Dichter nachgewiesen, welche sich ebeufaUii gram-

matischer Pflege im Altertum erfrenten.

II. De Arati codice Hippareheo. Arat

nimmt nuter säiiitlicheu griechisclien Schriftstellern

eiue ganz eigenartige Stellung ein: nicht wegen

des Interesses, das sein Gedicht, ahsolnt geschätzt,

an sieh heate verdient, sondern wegen des lu-

teri s^cs, da.s es im .Mtertnin gefunden hat. Oleich

nach seinem Erscbciuen bat man begonnen, es za

kommentierea; Grammatiker, stoisehe Philosophen

und hervorragende Astronomen haben es nicht

verschniiilit. Knmini'iiture zu schreiben und über

Arata Bedeutung als Astronom zu debattieren.

An der Hand des Aehilles gelangten wir mit der

Zurückfiihrnng des .\rattextes bis ins ilrittc nach-

rliristüclie .Jahrhundert. Ihn 4(M) .lalire liiiher

hinauf führt uns der Aratkommeutar des Hippai--

ehos von Rhodos, des gröfsten Astronomen des

.Altertums. Hipparch polemisiert schon gegen einen

Vorgänger, den Attalos von Rlindos. unil hat be-

deutende Stücke ans dessen Komnientur erhalten,

die M. frfiher heransgegeben bat (de Attali RbodU

fragmentis Arateis, GiTpIuswaldiae 1888).
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Der Streit om Arats Redentai^ als Aatro-

nnunMi tobte im zweiteu vonliristlielieu Jahr-

luindt-rt in voIUt Heftigkeit. Atta!o> liattr» seinen

Klient«!! aU AütroDUDien geprie»en, Hipparcli wieH

demgegentlber nof die grofse Hangelkaftigkeit

voü Arats Keiintni8.sen hin. In gewissem Siune

ist der Streit noch nicht illl^fe^^lhlos.sen. Gegen

Hipparcb» Venlauiiuiiughurtcii macht sieb iieiier-

diogs eine Reaktion bemerkbar, au deren Spiise

M. Hteht, wie wir später sehen werden.

Dil llippareli von den 714 Anitversen, die er

kuuiinentiert, über ein Drittel aufülirt uud viele

andm noch paraplunmari^ tritt der in der gamen
grieehiwheD Litteratur einzig dastehende Fall ein.

dafs wir an der Hand der graniinatischen l'ara-

doflis ciuou Dichtertext mit \'ariautcu ein saecnlnm

nach seiner Entetehang, d. b. im sweiten Torchriat-

liehen Jahrhundi rt hcstinimen können. Der Er-

trag würde kaum zu ermessen sein, wenn die

tjiberliefemug des Hipparchkommeutare» der des

Diditers im Morcianoe gleichkäme. Dies ist nun
nher leider nicht der F;i!l. wie M. nachweist.

JUeuuucb bringt die Vergluichung der Lesarten

b«yer miteinander Gewinn; vierzehnmal fibertrifft

Hipparchs Lestirt die des Marciaans, dreiaehmnal

bringt IIi]i]> ireli eine vom Miireiauns zwar ah-

weicbeude, aber an sich darchaus gleichwertige

Überlieftmng (hier liegen also uralte Varianten

tot), an vierundtwanrig Stellen kommt Hippareh

dem Murciauus gegen Eiit-<telhnigeii antiker

und moderner Kritiker za Hille, sechsuial teilt er

mit dem Mnrcianiis die Verderbnis, siebenmal

endlich ninfn er hinter ihm mrückstehen. Grofs

ist die Zahl der Verse, wo beide vollkoininen

miteinander übereinstimmen. Wenn wir alles in

allen ndimen, tritt anoh hier wie in Kap. I zu

Tage, wie gnt nnsere Oberliefemng dea Dich-

ters ist

III. De Arati iuterpretum qui fertur ca-

talogo. In einer frBheren Abbandlnng (Hermes

Ki, 'Aü'>\ hatte M, gezeigt, dals der im Vatieauns

UM -tehende 'iml dort im Ansehlufs an die Arat-

cinleitung mitgeteilte Katalog von ijcbriftstelleru

mit der OberBohrift ol ne^ tov netfier itinna-

'$iiftn'oi ergänzt wird durch einen gleichartigen

Katah>g im Vaticuin- '.\s\, wo aber die l'lier-

lichrift lautet o» 7tt(tt lov nokov ovt'ia4ut'tti.

Wilamowitz hat mit Recht anoh in der ersten

Fassung rroAoi' gesebricbcu; es ist keine Anfzfihlong

von .\ratititerpreton. sondern von astronomischen

.Schriftslelleru aller ZeiUilter. Hat aber auch ;röXo;

die gewünschte Bedentong ^Himmelsgewölbe*?

Um dies nachxnweiseo, giebt M. eine mit wahr*

Haft Lobeckseher GrSndlichkeit geführte Unter-

snchnng über dii* vorscliiedeuen Bedeutungen von

TTÖko^; die Darlegung füllt IT) Seiten uud 4G An-

merkungen, die unter audereu auf die Datierung

der Axioohoa eingehen nnd Yerbessernngifor'

schlage zu Plato und Aristophaues enthalten.

lli'Ao; hatte schon im fünften Jahrlinndert

wünschte liedeutung 'Himmelsgewölbe' (aulsuideiu

'Pol', »Weltaehie*, •Sonnennhi'); unter den spS-

iereii Philosophen gebranchcn besonders die Stoiker

das W ort so, woraus M. folgert, dals der Katalog

von einem Stuiker verfalst worden ist. Höchst

dankenswert ist es, daft die fibrigen ans dem
Altortnm überlieferten Fachkataloge von M. zn-

sanimengestcllt werden; wir haben noch solche

liest« autiker I'iuakographic bei den Guographeu,

Traumdentem, Sympoeienscltreiberoi Hetirea»

Schriftstellern, Küehen, Schildereni dea Fiseh»

fangcä und Landwirten.

Znn! Schlüsse geht der Verf. die 47 Astro-

nomen de« rekonstmierten Kataloges dmrdi; m
finden sich hier bekannte Namen, wie Kallimaohos.

üeriuipi)i>s, Aristophanes Ton Bjziiuz, Alexander

von Aetolien. Länger verweilt M. bei dem Stoiker

BoethoB, f&r den er eine F^Mpnentsaninilimg

wünscht: seine Hedentiini; fiir Ciceros BOchcr

de diviuatioue ist bisher verkannt worden.

IV. De Gratete Haiiota. In jenem Astro*

nomeukatalog steht aoch der Name des pergame»

niseheu Schulhauptes. Anfsenlem wird Kiates

dreimal in den Aratscholieu citiert. Somit erschien

es als sieher, dafs er einen Kommentar zn Arat

geschrieben hat. M. zeigt aber, dafs diese An-

italnne auf schwachen l-'üfsen steht. Die drei

Kratesoitiite in den Aratscholicu beweisen nichts,

denn an den drei Stellen werden sogleich Homer-
verse angefUhrt, und die .A ratscholien sind oufser-

dem den betreffenden Homerseholien ähnlieh.

Liegt da nicht die Annahme näher, dafs der

Scholiast vielmehr Kratee* Homerarbeiten be-

nutzt hatV

In Bezug auf die letzteren stellt M. drei Thesen

auf (p. llt): 1. tritt (Jratctis scripta Homeiica

discemenda ease ^t6^9taaw^ üfQi //toq9tiiMii

sive Jt9f9tnttui, 'OfujQtna, 2. 'Op^jgmtts Cratatem

perjietna argumentatione ensTnographiam geogra-

phiaiu philusophiaiu Hoiueri tractavisse. 3. atupla

Cratetis apnd Oemiunm et Strabonem frngmenta

commentnrio Homerioo demenda et 'OfUKcxoJc re-

stituenda esse ac nova etiain posse ex l'sendo-

heraelito Aliegoret;i, Pseudoplutaicbo "de vita et

poSsi Horner!', Porphyrii 'QnaeationibnB Homaruna*.

deniqna e seholüi profenL
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Der Beweis Br die dritte These ist dem Terf.

IQ ganz ansgeKeiclmeter Wei^'- t^'eliiii<.'en: Gelehr-

samkeit, Vorsicht im Urtt-il uii'l Schärfe iu der

Ueweiälubraug vereiuigoa sich iu dieser l'artie

der *Afaiaa*. Nun erst kSnnen wir es gaos er-

messen, wie nnselbatiiucHg die Spüfceren in dvr

von Krates l)<'grinHli't«'n Hüint-rexegese — in iler

Kuoät, die Erkeuiituiääe einer fortgeücliritteuüu

Natuwkemtais in Homer hindiixainteirpreiiereo —
gewesen nnd. WertroQ ist das Elrgebnia natür-

lich aach für die Quellenkritik der genannten

Scliriftüteller.

ffisher hatte nrnn Kratsa* 'Oftm($»d identifinert

mü seiner .^tÖQ^trn ^iXiä^og xal XiSvaatiai tr

ßtßliotg iy (Suida.s) und seinen ./iOQi>MTixd (Jh^i

^WdihaafMi); gt^n die«e Gleiclistelluug wendet

rieh iL mit grofsem Naehdraek. Unter der

^OMTfC. zn der die dritte Sclirift eine Erliintcmng

bildete, küuue — wie schon Villoi^ou sah —
uaclt allgeuieiuem 8prachgebraach nnr eine wirk-

liohe Testrszeurion der Ilias nnd Odyssee ver-

8landen wpnlrti. \U\<\i' Kpeu zusaumien seien

von dem Ueruiuigeber in neun Bücher geprelat

worden.

Das wäre ein Ergebnis, das alle interessieren

mnis, die sieh mit Homer nhpehen. l?ef. {jluuht

allerdings nicht, daTs dem Verf. der Nachweis

gelangen ist. ZonSehst ist doch die Zahl anf>

fiillig klein und die summarische Zusammenfassung

der Böcher beider Epen bei Suidas mnfs auch

stntzig machen. M. denkt, dal» Krates die ganze

Iltas in Tier BSeher nnd die Odyssee in ftnf

Bücher geteilt hat. Wo ist aber «ioe Spmr von

dieser Kinttjihin^ in der ganzen grofsen gramma-

tischen Überlieferung homerischer Scholien? Und
wie soll man ridi die Trilnng innerhalb der

Epen denken, die dazu ei-st erfn'^t st in konnte,

als die Arbeiten der Alex;iiidriiiisihi'n lüdelirten-

schule vorlogen V Kann die Zahl bei äuidus nicht

yerderbt srin? Und ist es wahrseheinlieh, dafr

&atee' Besanmon so spnrkM nutergegangeu ist?

Allerdings versneht M., eine verwiselitc Spur jeuer

Einteilung iu den neuen Oeuter Uiasächolieu auf-

sodeeken. Naqhdem dort der Scboliast das zweite

Buch von Krates* '0/jhjqixü citiert {Küttig d' ff ß'

'Oftr^iXMV (fftxt'vn. Oll XI/.) und ausgeschrieben

hat, fahrt er fort iiTit (sc. "OfirjQOi) di \tyy ttä /'

^i^pofor (so. Kid&ais)» i tt ntA t» futd tavta tfo-

OMToi ovnqitiy^aa», so nt^jpp t^if f^v wuut ti

nltltnov 'ßwai-öv xtX.

Dicls hat hier nach ti'ni- dt iutcrpuugiert,

woran aodi jedw zamcbst denkt; der Rest des

SeholionB stammt dann nieht mehr aas dem

sweiten Boche von Krates 'OftijQtKd, sondern ans

deren drittem. Wachsmuth interpnngiert aber

nach j'', so dals wir da.s Citnt tlnt 'Ofi^qog

ty tüi y' erhalten, er bezieht das iv tü tqitu

wenig wahrsehrinlieb anf den dritten folgenden

Ilia^vers. Da in diesem Falle die Worte KQdt^g

<ft}<si keiiii" Dctie linehzahl der 'Ofi^qixn bringen,

mul's mau aiieii den liest des Scholions, wie nach-

weislich srinen Aofimg, dem aweiten Bneibe Ton

Krato»' '()fi^()$xä zuweisen

Nach M.'s Meinung hat Wachsuiuth richtig

abgeteilt, aber sich in der Interpretation geirrt:

t)|pf^ itf y' k4}nne mir aOF mn Uiasbueh

jrehen. Nun ist lukanntlich Ilias XVIII 60ß/7

vom Okeanos (auf Achills iSchild) die Rede; also

hat, folgert M., Krates diese Stelle vor Augen

gehabt nnd das heutige achtiehnte Uiasbueh als

drittes gezählt.

ich sehe davon ab, ob es wahrscheinlich ist,

daTs Krates in dieser Weise mit seinen Lesern

Versteek geepielt hat; M.'s AafiMMUg ist jeden-

falls nur dann niflglieh, wenn ein in sich ge-

schlossenes Stück aus Krates' Werk iu den Genfer

Scholien «ilulton nL Diei ist aber nieht da,

denn gerade an jener Stdle hebt das Referat aas

Krates (iffjat) von neuem nn, nnd dafs der noiner-

sohoUast unter iy xü y' einen Vers des acht-

sehnten niasbnohes Tentanden hat, mflftte doch

erst bewiesen werden.

nie nenn Röeher enthaltende fino'hom; des

Krates und seine (zweimal als solche citiert«u)

JtoQduruid bleiben ah Sonderezistenien naoh wie

Tor wesenlose Schatten neben seinen 'OfuiQixa —
wenn sie nämlieh flberhanpt Ton diesen Tmehieden

gewesen sind.

In dem angehängten Epimetrnm *de Neopto-

lemo Pariano' nimmt M. gegen Meineke den

iili(>rlieferten Gedichttitel des Pai-ianers TQiyJf^oyia

in Schutz, indem er yii hinzudenkt und so eine

Periegese der drei Weltteüe betitelt sein laAt.

Wie schon Hiller gesehen hat, gehört der von

Ciitull uachgeldldcte Vers ^SIxkxvÖc. ii~> rxäaa

nti^iii^iiioi iväiduttt xihäv nur dem Neoptolemos

ond nicht aneh dem Enphorion, was nur anf einer

Verschreibung des ersteren Namens beruht. Für

das, Wils M. über die ihm möglich erscheinende

Beuutzuug des Neoptolemos durch Üionysios sagt,

wfinseht man eine festere Omndlage.

V. De Arati scriptis deperditis. Eine

greise Anzahl von Dichtungen lief im Altertum

nnter Aratä Namen um; die meisten sind bis auf

ihren Titel venchoIleD, von wenigen nur haben

whr kSmmerliche Beste, M. bringt b das bnate
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Gbaofl der Titel Ordanog, indem er Grappentifeel

annitnitit. durcli wf^lolte die einzelnen Werke za

beiioudereu Abteiluagvu ziuaaiiueugeiarst worden

wann. Es ist dies em OraDdnte, den man aneh

bei anderen antiken Schriftsteilem glücklich znr

Geltung goliraclit hat. Tin cinzoliicn iniifs hier

maoches ncbwuukeud bloibea. Wir wisseu k. B.

nieht, ob die Hymnen nnd Elegien Arats Teile

seiner finiiiniluii^ kürzerer Gedichte Kaiü hutoy
j.«;owcscTi Niiiil, was freilich au sich wonij^ wahr-

scheinlich erscheint; uor wenn er ganz wenige

Hymnen nod Elegien sehrieb, können diese doeh

in jener Gediehtaamndnng ein Obdach gefnndeo

haben.

M. iinter^clu'iilrt folgende vier Gruppen mit

iliren IJiitiTaliteüuii^en:

I. l/*;?(*ixa {aaiftoi/tota; ii<StQo).oyiu; ötorttj

II. 'fatfUM {tttt(MX(xi dvmiut^; (svf!^nr$g tfftQfui'

xb}y ihjqutxfüf intitfötiu; dylkooiinnyovia).

III. haia XfTtiif {vfiyoi: ttg lläpa, ^novdo-

{f
i^t\ iktytXa; irnygänftata: tlf 0liatf^ tt^

Batfouvta»; ne^yvm; in$»^dta: tlf Mvgty,

fnl hXj^OfiliQiuov, fig O^nnoonoy; eiunlne

tjcilichti': n'; ^li'iiyovov . Xü^nt^;).

W. 'IwiKSioMtl: a) iu \ ei-seii, b) in l'roüii (x«i«-

V. Moaobibla: j&ridvnxtf*'; ntfi dfi^y.

Als wissensehaftliche Arbeit Arats kommt noch

hinsn seine Ausgabe der Odyssee bezw. der Ilias.

Auf die einzelnen Werke hier cinznjjchcn.

würde zu weit fuhren. Ea iiarrt hier noch mauciie

Frage d«e Anfklarnng. Wie war es c B. mdg-
lieh, dafs nach Achilles* Zengnia die Oatv6fi*va

mit vier verschiedenen l'rooiniien gelesen wurden?

Er hat aulker dem bekannten noch drei andere

gekannt and ihre Anfange erhalten, einmal ist

ein Ankleides, das andere Mal Antigonos der

Adressat des (lodidites. Llej^cn hier in der That

nur .spätere t'ülschuugeu vur. wie AI. glaubt?

M. seigt, dafs die Naehrieht, Amt habe

Eadoxoa' I'rosawcrk im Auftrag des Antigonos in

Verse gel)ra('ht, auf die I Vosabriefo nnt<'r Arat^s

Namen zurückgeht. Die Frage, ub diciie echt

gewesen sind, hat also Bedentnng. M. weist

tareffend nach, dal» sie geflilscbt »iud; desball)

verwirft er aneli schleclitliin dir Nachricht von

der Entstehung der ^liaiyofittu in Makedonien,

woran man bisher nie gezweifelt hat. Ich komme
auf die Frage bei Kap. VII und VIII zurück,

indem ich mich hier anf einige fiemerkaugeu

über Entstehnngsseit, Tendenz nnd Wert der anter>

gescliobeiKii Rriffi" hescliränke.

Aohülea berichtet am Sclduln seiner Vita, dal's

die Brief!» im Altertnm allgemein als echt galten

nnd nur ron Apolloniiles Kejdions für genischt

gehalten wurden: An 'llonides sngi' A' rf^ Txtßt

xatufmuafifu^ 'Kiio{>itt.; o^x tlvai aviäi ^A^iov,

äUA Saßtdiov (^ßiQlov: eonr. Bentley) iMLUmmg.
tov d* et^ov toi'tov (fifliv tlyat enfytyQaftfMimi;

/'i\iirnVToi' fnmiohic. Wilainowitz hat hierzu l»'-

nkerkt: 'weder L^t wahrtichemiicb, dafs ein itümer

in so frSher Zeit grieohisehe Werke gefilseht hat,

nocli sein II <i:c duuuneu Kuripidesbriefe nach der

Zeit dl -v Au^fustus aus'. Wa« wissen wir von jenem

Pollio'r' EuHebius berichtet: IJoXXimvog intatokij

' l/t-Qi 'HQOtiöiov x).on^g' iatt ßißXioy, xui i»

kiynm. Die Zeit des Mannes hat Marek» richtig

nach der des Soteridas, Pamphilas Vater bestimmt;

er lebte deruiiarli unter Tilierius. Über seinen

schriftatellerificlicn ( haraktcr lassen die angeführ-

ten Buchtitel keinen Zweite!: er ist ein lleifssporn

jener antiken Hyperkritik, die überall Utterariiehen

Diebstahl und Fälsuhnng witterte und ihre *Spär-

hundc' mit Woiuie gegen berühmte Grofscn los-

liels. Wenigstens in der Schärfe nnd Schonungs-

losigkeit des Ssthetisehen Urteils gegen die grftfsten

klassischen Meisterwerke zieht der unbekanute

Verfasser des gleichzeitigen Buches nt^l vtfwc

denselben Strang. Mit der Tendenz der schrift-

steUerisehea Thitigkmt des Sabidins stimmt die

der nHi'ft' insufern, als diese den Arat als simplen

Paraphrasteu des Eudoxos hinstellen. Eine solch«

Nachridht konnte Sabsdins etwa in einem Traktat

ns^ *Aqiettoo »Un^ TorsBglieh branohen.

Ein anden's freilich ift iw, oh mau ihm seihst

mit ApuUouide« die l'alsclmng in die Schabe

schieben darf, m welcher ihn die 8aoht, dnrchan

Sensationelles zu bringen, verführen koinite. Jeden-

falls hat er bereits die l'rosahriefc gekannt nnd

citiert; sie sind- also früh ontütandeu. Dem ent-

spricht es, daTs sie die thatwiehlichen Verwandt-

si-haftsverhiUtaiase des Dichters und seinen Verksbr

mit Zeno kennen. Sind wir also gezwungt'». '^i''

Nachricht von der Entstehung der ^iktuvfitya am

Hofe des Antigouos ohne weiteres 8ber Bord so

werfen, weil die Briefe nicht von Arat selbst ge-

seliriehen sind? Konnte ihiseu nicht anch luer,

wiif bei den Nachrichten über seine Verwandtes,

eine gnte Tradition m Grunde Hegen? LS&t doeh

M. die verlorenen poetischen Episteln des Arat

als echt gelten; und bei dem groften nnd ver-
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xweigten Freuudeskreise des Dichten, dem so

manches litienrisehe DenlmMl feieist wnrdc,

konnte es uu zahlreielu-n pcrsüuliclieii Niichrichtcn

<;!ir iik'lit fflilfu. Per Tou in ilcn l'ro3iil)riefen

mulii souat gut gctrotleu gewesen seio, dcim ilir

Inbidt enehien allen nntiken Amtfonohern so

nnansköA^t dnfii bis su Acliillra ZfÜ, d. Ii. also

l»is Zinn dritttMi Tiiiclu-liristlicheu .lalirliuinlert

keiner uul'ser dem luibekauuleu Apolloniden au

ihrer Antheiuntftt gesweifelt hatte.

VI. Memoriae Arateuc et Hesiodeae. Das

ProötniiMi ilcr fJ>iti\vunt'. i-t t!;i^ ^:in/.n .Mtortnni

biudurch bcsomicr-s i;;( [iricscn wordeu wegen seiner

sebwuugvoll vorgetragenen pantheistisehea Gt;-

SUravng.' Anklänge nnd hewul'ste Nac-)iahiniin;roii

finden sich später n. a. l)ei Mar.otlio, dem Ulietor

Ariätidea, Diouysioa Porigeta und im 'Testamente

des Orpheaa*. M. halt daran fest, daA es aneli

schon di-ni Theokrit XVII 1 vor Augen staml;

dc><'lei( liei! ist en von Kleauthes in neinem Hvm-
uns beuuut. Auf das Interesse weiterer Kreise

kann rechuen, was der Verf. im Yorbeigi-heu

fiber das Arntcitat des A|'0>t*?l8 Paulos in dessen

Areo]i;i<xri>(lc licmerkt. Xiicli s(>ini>r ( 'iticrweise

tüi xai in'ts lüif xa^' i/i<x$ nm^näv tiqi^xuai denkt

der Apostel nieht ntir an Arat, sondern aaeh an

Kleaoibes. Die bellenistische Bildung des Paulus

wird von den Theologen unterH<-hiUzt: Koriutli.

I 15, 33 führt er den \'ers aus Menauders Thais

an ^ddfewAv fdhr X9V<^(* ift%Um wcMurf; aueh

dies CStet wollen die Theologen nieht geltt n

lassen.

Von den späteren Dichtern liat besonders der

Perieget Oionysios die ^huvdfttim ansgebentet.

Wichtig für die alexanihinisi lic IVriode im engern

Sinne ist es, dafs M. Spuren der lienutzuug schon

bei Apollonios, Kullimachos, Nikander und in

Tbeokrits Dionysos hymnos anfinideoken sneht.

Der zweite Teil <lcs Kiiiiit<Is hriiigt Klarlnit

über das Verhältnis des Dichters zu liesiod. Man
hatte bisher geglaubt, dafs Arat die psendo-hesio-

deisdie Astronomie yae Aogen hatte. M. hält

diese erst für nuchiirateiseh, weil sie an iltT einzig

koutrollierhareu iStclle, wo sie mit Arat stiuimt,

dne Versehleehtemng bietet: ^ooasensnm igitor qui

Hesiodum inter et Aratum interest reapae, nisi

pnlchn^ Arati eflatnm non heiie ali Ifesiodo' red-

ditum esse couciuseris, expeiüri uequil' (p. 'ill).

Die zahlreichen Berührungspnukte der 0eu»fyem
mit der llesiodeiselieii Tlicogouie werden am
Seblusse des Kapitels aufgezählt.

J. M. Stowasier, Das Verbuui lan: (hiuc ilrilto

n. ilx' tluiikler Weiler.) LeiikoHschss. Wien, F.

T.-mpsky. 1892. -JO S. ?r. 8.

Foicollini 8. V. fero sucht in naiver Weise die

Wortgrui>pe /«TO, tnli, itUu» so m erkfören: compo-

situm ex tribus primitivts: fero 9»<Mtf, tulo inde

tollo, et inasit^itnm lao u iA«w: h'\nc fn-enx a fero,

(hU & tulo, laiuin a luo. W as liier ileiu gelehrten

Italiener passierte, dafs er dnreh ROekbUdang aus

hüH^ uikI lattiTHs die Präseasformeu Iure u. s. w.

bildete, das si)il uaeli Stowasfscr iin Tdtesten Latein

dem N'ulke sciiun ziemlich hüuHg ge.<4cheheu seiu,

weil eine Anzahl sehwer deutbarer Formen wie

crritliirif cireuUttor, Hstulnrr, ffraliitari, j>rriilavi,

>l,j>i < „l<,r!. j>riii-xt,J(ir! kaum eine andere Krklilniiig

znlieiken, uLs dal'i sie durch solche Uückbildungeu

entstanden seien.

Zum Zweek des Erweises geht Verf. anniehst

auf andere bei den lat. (Jrammatikern begegnende

Rüekhilduugeu ein, um ein ähulich rückgebildetes

Verbam lar« wahrseheinlieh sn maeheo. Und es

ist ihm in der That gelungen, von ^V<trferll wie

cirt-uluri und gratulari eine in hohem (.irade an-

sprechende Deutung xu geben. Damit ist aber

noch nieht gesagt, dalk sie efymologiseb richtig

ist. Wenn man trennen mn(k i/ratu lari, opiiu luri

und gretufari = gratet ferre (Silius XVI 055),

opiuUttri ms ojM'iii frrrt sein soll, so mnls man sich

doch wundem, weshalb die Römer — trotz Ugifer

(Verg. Ovid.) und Itmslnfio. Itoislitior (vgl. auch

letfiiupa und Ifgirupio (Plaut.) — kein liitUare

oder Ifpilari gebildet, sondern stets hiji in ferre

gesagt hallen, ohwuhl dieser hei den iiömeru all-

tilgliehc Hegritt' gewil's eine vereinfaelite Hc/.eieli-

inmg iu einem Worte begünstigeu mufstc. Und

noch andere Bedenken bleiben bei den in dieser

Schrift etuer Erklärung unterzogenen Wörtern

müjrare. fiiftiix, fun zu entkräften. Verf. flihrt

alles gern auf das üriechische zurück, was ans

dem Lateinisehen zn erklären Schwierigkeiten

macht, aber wir geben ihm zu bedenken, oh nicht

bei der Bildung der lat. Sprachformen EiidUisse

eines nns unbekannten Volksstammes iu Italien

selbst niii|{ewirkt haben.

Kolberg. H. ZiMaer.

E. Zimmermann, T liuiipr-lmcii im AiiMlilnfs an

Cicero, Sullust, Livius mm luUndiieiien und sclnitt-

liclien Übersetsen aas dem Deutschen ins Lateinische.

Naeh den Anforderungen der neuen Lelirplänc

H. L'bnnKSStllrke im .Vnschlurs an Ciceros Catili-

liarisclic Ueiien und Salhists Verscliwünnifj; ('u-

tilinas. liiriin, Gacrtner. 1893. 1408. geb. 1,20

Dieses Heft enthält 151 Stficke nnd scblieist

sich an die von demselben Verl im Ansehlob an
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Cic. de imp. Cn. Pomp, uugefertigten 25 Oboiigs-

stOeke als Fortsetzung an. ist bei weitem

ntiir;i!ii.'ri 'i-li. r. ;ilH3r peiiim nacli denselben Gniiul-

hützeu geui bellet, wie «las erste Lieft, welche«

ieh in dem Torigen Jnbrgnng dteBn* Wo«hen-
Bchrift S. 'J.'50 einpfulilen habe. Auch diese

Stücke sinil ans dem Ihiterrichte ciiici- Heilie von

Jahreu bervorgewucliäeu, auch sie »chlierHen sieh

in TnhaU und Form meist reoht eng an die

8chrift^t«ller an, aueli hier hemoht strenge He-

jtcbniiikting auf das Regelniiifsige. oluie N'erinci-

duug vuu Wiederholungen. Als der Uauptvorzug

der Zimmermanneeben CbnngntQcke eolt aber

auch hier wieder die ihrer Einfachheit und ili-iu

en^en Anschhifs nn das Orif^inul entsprechende

VvrineidaDg aller Hilfen und Angaben für die

Gestaltang der lateinischen Übereetznng benror-

gehoben werden. Das Deutsch der t)bting9Stucke

auch dieses Heftes ist nicht pemde immer muster-

gültig — die Ausdrücke decken »ich im allge-

meinen mit der vom BehQler va erwartenden

hiteiiiisehen Übersetzung — , aber wirklit lie Stil-

fehler, wie S. 13 'diifs Catilina, durch sein»' Wach-

samkeit und Sorgfalt aU Konsul niedergehalten*

sind sehr selten. Die Hoffnung endlich, auch

durch den Inhalt dicker l hunpsstiickc insofern

bclchn nd /ii wirken, als dem Schüler daraus •das

Verderbliche und VerabscheuungBWÜrdige der

anarebistischea Bestrebangen entgegentrete*, kann

dnrch diese bescheiiiencn Stilübungen, au welchen

den Sclsiilcr nur die l'orm iicschäftigt, schwerlich

vcrwirixheht werden. Das nächste Heft wird Stücke

aas liivias bringen. Oosrg Aadreeen.

Auss6f;f aaü Z«itsclirilten.

Berliner philologische Wocheoscbrift 14—16.
8; 418. M. Rubensobn erklArt im Hinblick auf

das F.|iigramin .')] des Krinajicras den rn'sttis des

Askicpios auf detn von Schöne bcrausgegi lH tu n Ifclicf

(Gr. Reliefs No. 114) als eine Salbung der Hände des

Gottes (mit der Panakca); umgekehrt bestätigt das

Uelicf clie schon durch das Medium g<'l(otetie Beziehung

des Xtnr^t'äfinoi in den» F.idunnnm auf den (ii tt,

welch« selbst von üordaeas and Grotios verkannt worden

ist, insofern sie an das Salben der Uande des Arztes

dachten. — in. S. 4S4. C. Mehlis, .\rch.io-

logisclies vom Dimncrslierge. IV. (iallisclie Münzen.

Innerhalb der UnnvalhHiu; wurden fünf SKick jjallischer

MUnzen auf^zefumlcn, von denen drei bekannt sind. Eine

ist eine sculclia Iridis | Kcgcnbo|.'cnschüssclcheii) aus

(lold, mit cinsciliL'cr Pnigunf; ; lanjjlji iiiige, vogelidin-

liche Figur in der Mitte eines Kranzes von kleinen

Kreisen). Nack Forrer sfaid dies Manzen des nationabm

Typos, die neben den Nacbbildnngeu der mokodonisdien

(joldstatercn herliefen (4 ß. Jbd. v. Chr.); ähnliche

MOnzun wurden auch oluTlialb von Jakobsweileir ge-

funden. Die beiden anderen Münzen siml ans Silber,

Av. Pallas Minerva bez. Roma, Rev. das gallische

Pferd. Die eine zeigt tlber dem Rücken des Pferdes

die Buciistaben VYI-T; ob sich diese Signatur auf die

etniskischc Stadt Yulci oder auf das gallische Volk

der Volcae beacbt, läfst Verf. uneutschiedeu. Diese

Manzen iroliAren in die Zeit von etwa 100-50 t. Chr.

Soiiiit spricht dieser Mün/fund für eine Benutzung der

Uiinvalhniy des Möns lovis von etwa 300 50 v. Chr.

Atheuaeum 3414. 3415.

S. 417. Klage Aber die schlechte Behandlung der

PoniiH'jiis-.iMlL' zu .Vl< \anilria seitens der Anwoiinor. —
3415. S. 44» f. L.A.G., Mutes Arom AÜienes. Die
Ansgrahungen der Britsb School cn MegalopoHs haben
mniiiirbr wieder begonnen: es handelt sich um die

vollständige Frcilcgung des Thessilion, des 'Parlaments-

baases' der 10 000 Arkader. In Athen hat Yorko
neue ItelicfbruchstUcke von der Rabistrade des Tempels
der Nike Apteros gefunden. Ebenda bat Rath er die

bisher iiodi ungeordnet aufbewahrten Brf'iucn, dii? auf

der Akropolis zum Vorschein gekommen sind, einer ge-

naueren PrOfting nntentogen und dabei sowohl wichtige

Inschriften als auch interessante Onianicnt<fflikc tre-

funden, die demnächst im Uellcuic Journal bcsprucheu

werden «ollen.

.\rehiT fOr lateinische Lexikographie und
G rammatik. VIII 2.

ä. 161—202. B. Kubler, Die lateinische Sprache

auf aIHkaaisehen Inschriften. — 8. S03—820. W.
Kalb, Zur Analyse von Jnstinians Institutionen: es

wird an einzelnen besonders bezcicbnoiulcn Beis{)ielen

gezeigt, wie die Methode der Sjira hi M schung auf die

Analyse der Institutionen, d. b. auf die Frairo nach

dem eigentlichen kvtw der einzdnen Particcn, ange-

wendet werden kiiunc. — S. 221 — •2r^4. .\. Kiihler,

Zur Ktymologic von ccce und em. Die Deutung
Stowassers eccei-i^c wird aus lautlichen Orflnden,

wie solimi von /iitner, bck.lmi>ft, siujann woircn des

so allKeinciiieii (ictirauchcs der Partikel auch bei den

besten Schrift steilem, wahrend sonst die dem (rric-

chischen entlehnten Beteuerungspartikebi nur wenig

den Bezirk der KomSdie, idso des gewöhnlichen

Lehens, überschritten haben, besonders alior, weil ccce

schon in der Legislatiousformcl dos Viudikationspro-

zesses steht K. stdlt nun fest, dais die Bodeotnags-

\erwandtschaft mit em zn grofs ist, als dafs man
die beiden Wörter etymologisch trennen dürfte; nuo

zeiucn Stellen wie I^aberius ll)6 K. eine Ähnlichkeit

des Gebrauches von ccce und is, andere eine solche

zwischen em und is. Besonders klar tritt der korre-

lati\<^ Charakter von cm li.i Cicero hervor. Somit

entschoidot sieh K. nunmehr bestimmt für die Cursscii-

sche Etjmiologie. Dabei versucht er, die Accusativ-

form em za crklftren und Iwspricht zum Schlufs die

Thatsache, dafs sich an cm flfter indirekte Fragesätze

im Indikativ anschlielscn. — S. 234. Ed. NVölfflin

billigt die i^lircibung aucmalothi oder aecimalotis in

dem Tit«»l der Ennianiscben Andronuca, verbuigt aber,

dais diese Form nicht gegen die nandsduiftea statt
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gut als Fciniuinforni kann. S. 285—277.

Pb. Tbielmann, Dio latoini&cho ÜbentetstoDg des

Boohee der Weiftheit Es wird der Yontieh Rcmacht,

•ch einer einL'<'lu'ii!l>'ii s|ir.i.'li!i(lii n Aiial\>r iiiisen-r

Schrift eteige der l- rageii zu bunprochcn, Uic bei Bünilr

liehen voriiieronjnnlechen Obersetxnngen !q Betncht
kommen. Verf. bat •^•onnli' dieses V,iu-h t^cWlUt, weil

hier (wie ain h im sir.n'li, lianu li und denen der

MACcabfter) wi tni'i r I lMi;itlir]tungeii stattgefunden

haben und das I'robicin hier viel weniger verwickelt

iftt, eh «. B. in den Paahmhriefcn md Ernngelion.

Am Si ljiiis'^o teilt 'I'Ini Imniui mit, dafs or oiiii/i StUi ke

der vurbieronyuiischen Uibel — Sap
,

Kcili., Juditb,

Esther nnd Tobias — in kritisobcr Bearbeitung neu

herausgeben will. Kr bittet alle, die si<-h für die Fragen
intcrrssiorpH, ihm von llandsiliriflen der 5 Stücke
Nut iirichten lie/ rtuln ii /iiktniiüii ii zii lassen, nanicnt-

licb Vorglvicbiuigen zu Sap. und Eccli. ans rolhit&n-

digen Talgntaeodieee, sn wdrberKoIl. rieh Sap. 17—19
besser f'iuTien aK ilie .? tu K r; itol. — S. 278. Ed.
Wöllllin: l»a in d. r I reisingef Itala (/.iej;|er 187t),

8. 45) Gal. 2, I s reuedificare stebt, so darf man
cbHaCMB, data daa d rou red vor Vokalen in der

olkwprache bereits mn das Jahr 300 n. Chr. (rcfallen

war. S. 278. ,\. Fuin k auf di u K.

lattes aus mehreren otruskiscbeu luscbrifteu uucb-

gewiesenen OMtemanen Mlax bin, der als mit lat

Malada identis.-h L'eiloutet wird. — S. -279—287.

Ed. WAlffliu über accerHo arceaso; accofbiu-arcessio.

> (BcUnlii felgt)
'

ReYse^Ae tMaaCraetton pvbiirrne en Boltririiip.

X.XXVl I. 180.^.

S. 1— H. 8itzungsberii !it( di r Svcu U pour ie pro

fftis Jen eludes p/tiloloiiifjU: . »7 hinUM'iqutt in Brflsstd.

— S. 9— 19. Rede V. ( umonts uJ)er die jüngsten

Fortscbrittc des Studiums der grie(hischcu Ge-
steh i.hte. — S. 20 f. J. Kcelboff teilt seine Ver-

suche mit, die Stelle Lueittn. juä. vec. pp. 64*85 be-

biMgutä m interpreiieren. — S. 23—27 setzt P.

Thomas seine MKteilnnL'rn nlu r drii Codex Hruxi-l-

lennin des Cicero fort: s. WocijcusvLr. Ib'J'Ä üo. 10.

&t74.

Milaftget d'arch#oloj?io et d'hi-ti)ir.>. .Xll, 4.

-9. DflMBiber 1M'.<2.

8. 800—369. J. luutaiu bescbruibt dio Roste

des rBtMehe« Theater« in Simitthn (jtttl Sehemtn).

Htm Boden der Onbestr.i -..Iniin'kt ein Mosaik,

dessen OWÄliiige Steim ln.n alle i' arbentiine fb'S lie-

rtlbinten bei Similtlm ^( brocbeneu mannor nuniidicuni

zeigen. — 8. S7U—i05. Cb. Oiehl, Notes sur

qndqnes mennments byzantrns de Vltalie m^ridionalo

(Fortsctznntr). — S, 41h; 4-'4. Kiienne Michou
uiitcrsncht die Kntwicklung des Ty|ius der dreipo-

»iaitiL.'en Hekate an der Hand der im T/HiTre befind-

licLeu Denkmäler. — S. 425 -4r?l. Sl. (Jsell, Note
an sujc't «le rinrineration cii f'.trnrie. In Vidci wurden
dit! verbraijiiti 11 I.ii.hiii im \'ll. .lalirlHindert und
im Beginn d&i V i. iu Bronze oder TbonbcbiUtcmMgwetat, die man in tooibe a fosso oder in Grab-
huweni anftteDte. Im benachbarten Cometo bediente

mau sieb iiu allgcmt-tut-n der beuKkllcii .Vinidnn i n und

setzte sie in sog. tombe a buco' bei. Die Leirben

Verbrennung ist iu Vulci nur sehr langsam und all-

Difthlich der ßoenligung gewichen. Etwa «we! Jahr-

liiiiiderte bindureli bestanden beivii' I>e^ial1unL's:vei'-eii

ut'beuciuamlcr. — S. 433 - 471 geben L. Auvray
•Bd G. Ooyao die ffer die römische Epigraphik

wii'lifi'.'e Kiirre«;i(nii!i';iz ?\vi<elien (lautano Mtrini und
I-iiifii) lüaiiibi beraiis. i i'i»rt^. tulgt.)

Zeitschrift für die österreichischen Qjrm«
nasien. XLIV I, Januar I89S.

S. — 81, .1. I,(M.s. r)io pr.ik tisch - pilda-

gonisehe \ i> r i)i I d iiii zum Imluren Scliulamlü
in Dcutsciiiauil. Der Verf. beriehtet über seine Ein-

drücke bei Hesuehen der l'niversitjltsseminaro /u Jena,

Leiiizi'jr unil Heidelberij, der Seminare am Kollnisclien

('<\ iiiiia-ium in Iterlin und am ]\Iaririistilt>L'yiiiiuisiuiii

in Stettin sowie der jüngeren üjmiutöial-äemiuarc am
KOnigstldt. Realgymnasium nnd Wilhelmsgymmudum
zu lierliri, am KniiiL'AVillH'lms;„'ymna-iium n Stettin,

in noiiM und iu Kuln. (Scblufs lulgtj

Listy filologiek;6 1/2.

S. 25—38. J. .Tcdlieka, Stämme auf -s als

/vveiti r Hi standti il hi>iii. l i-i lier Komposita. S. ^

4'J. Z. Vysokeba, Ikitruge zur Kenntnis der Spraiiio

Herodota. Die Orthographie der Wörter Öavfia,

O^nvftd^ßtVf !^avfi(i(rioc nnd '^ariicurriic : ()iiafit'inyny.

iQMfM u. 8. w. — S. 4*J— 61. H. Majcr, Zu tuüur

d. h. g. VU 25. 28.

RaiMMiaM-VarMiekms pUlal. 8ehriflei.

Abhandlungen ... W. v, (^ria dargebracht:

Acii l. 10S7 S. -.»nl. Inhalt- in'-'abe.

Annalen de- XCtlhis l'lir Nassaui-cbe Altertums-

kunde U. Ge<: dnrliisfoi bun- XXIV. Dd. : ///»Alf. 12

S. 377-378. KoUeklivreferat von C. Mehli$.

'^QKttot/lovt W^tTfafuf noX$T$ta . . . . by
s,,,i</!fs: /,r. n s. :i7?r. Aufs beste

und angelegenilicbsto zu enijiteliUiu. /- />'•

Atenstaedt, Felix-, Di Hecataei Milesii (rag-

mentis . . .: AT. 1 1 s .'.7 1 f. Eine äeiüüge und ge-

ehrte Dissertaliuii. .>.;//(.

Üonoit, C, I.a (iriee aueii'nne etudi6e dans la

Grice moderne: BphW. 12 S. 378-374. Ein Er-

innemngsblatt des alternden Gelehrten an die schönsten

Ta^e sei:, er .Tii;;cnd. Fr!l: I{uHiiiijnrleii.

tJagiia! , U , L'annee rumaine d'Afri'pie et Tociu-

]>ati<in mililaire de rAfrii|ue sous Ics empereurs:

Claur. Vll 1 2 S. <>5f. Wird von F. Iluverjield in

joder Hinsicht gelobt.

Ci.HiL'iiM;i. A., £tude sur ivtrcne: Itn- 10

8. 163-1ÖÖ. Der Auffassnng von Truiao llolosis und
De beUo dvlli kttnn A. Cortanü niclit beistimmen.

I>eiti>r, H., Veraleirlinnfr des Amstenlamer (Viilex

No. Sn /u die. de fin. n. .\ead. pie-t.- I>l./.. 1.1

S. ;>!•;?. ,\lleni All- In iu nach f?enau. 7 '. St,ni<fl.

Deluume, A., Les manieurs d'argent Iii Korne
jus'ju'ü I cuipiro: Bull. erU. 6 8. 109. Uftcbst inter-

essant. K JJeurlier.
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Deniflf, II., Die Statuten der Juristischen üni-
|

vereitnt Padua vom Jahre 1331: /!,>},\\'. II S. 377.

Hflngt mit der AltcrtuiuäkunJc nicht weiter zu-

sammen. A'.

Dodge, T. G., Grcat eaptnin<!.: Caesar. A history

«f the art of war amung thc Romans down to thc

end of the roman empin;. With a dctailed aLcoiint

of the campaigns of C. Julius Caesar: Satr. 1945 f.

Wenn auch nicht auf eignen QucOenatuditti hernhend
1111(1 dorn 'Alexander' nnd 'llannibal' des Terf.*B naeh-

stciiend, doch immerhin lesenswert.

Kberl, G., Die Fischkonscrven d. Alten: JiphW. 12

8. 374-375. Verf. bat die Sache zu leicht genommea.
Kaitr.

Esiir randieu, 10., Inscriptions inödifes reiucillics

cn Tunisio i)ar M. JJenit: BpliW. 12 S. 372-373.

Rerorat von JohanntB Sehmütt.
IlaTot, r., La ]irose metriqnc de Symmaqne,

und Cours (''lemcntairc de metri'|uc grcciiue et latine:

J{rr. 10 S. l«61!t.S. Knthält wichtige Entdeckungen

fttr die Geschichte der Sprache und der Litteratur.

1*. Lfjay.

Hcnncbcrt, Ilistoirc (l'AiiiiilKil : A/jAÄ. 6 S. 91 f.

llrei recht lesbare Bände. ./. Jnntf.

Ilomeri Odysseae XIII-XXIV e. appar. rrit. ed.

vaa T^eiiven et Mmde« da Costa. Cltii<nr VII 1-2

8. Hl f. A. I'latt hebt einiges heraus, mit dem er

nicht einverstanden ist.

Q. Hfl rat i Flacci canniou relegit ... Mortiuut
Ilftiz: \p/iJ(. 6 8. 84 f. Den meisten neuen Lesarten

stimmt nicht bi i Iliinr. Müllir.

Jahrcslicrit hte über die Fiirt>cliritte di r klas«.

.\ltertumswissenscliaft; hcrausg. von Iw. von MiUler

XX, 5. 6: Aeaä. 10Ö7 S. 2tn f. Der Xacitusbericlit

von Ilcinirefeh wird sehatf angcgrliTcn.

Ihn ShiA ... publii' . . . i>t tradnit . . . y-dv ./.

Forjfet: LC. 11 S. 3ä(> f. Verdieut vidlc AnurkciiuuuK.

Kiepert, Heinr., Sperialharte vom westllrhon

Kleinasi(Mi: f C. 11 S. n.')« f. Kinc wahre Kim vklo-

piidir misi'r(>> (!<'(it;r:iplii>< hcn Wissens von KKiiia-iiiti.

Klipper, Fr., Der ItialektMcL'uras: ( laK.tr VII 1-2

S. d8-62. Kurzer Bericht Ober den Inhalt von E. W.
Ftuf,

Lassrl, E., De fnrliinne in Plntarclii opcribus

nutione: UpltW. 12 S. :iti2-:M34. Die Arbeit erfilllt

nicht recht die Erwartnn^MMi. F. Uömfcr.
van I^ccuwcn, J., Knchiridion dictiunis cpicac.

Acad. 1087 S. 201. Nlifzliclier Anfang einer Homeri-

schen Graniin.ilik.

Lods, Adolphe, X^e livre d'iicuoch. Fragments
grecs . . .: B. 355 f. Eine verdienstvolle Arbeit.

Martens, \V., I.i'litlmrli der fJpscliirlitp . . .

1. Teil: .\plili. 6 S. 93 f. Von den kürzlich erbchicncuen

neuen Le)irliii< iiem der Geschichte oostroitig das

beste, .'i. Bi-rek.

Masner, Karl, Die Sammitinff antiker Vasen n.

Tcn;ikott. ii im K. K. lislerreicli. Mn-ciiin für Knust

und Industrie: iWiA. 6 S. 90 f. .Vulscrst gcwisscu- i

haft und praktisch angelegt. P. J. Mmr. 1

Mc ("rindle, Tiic inva^ion of liidia l)y .\h xandrr
'

the tin at as dt scribed i»y Anian, t^. Curlius, Diodyrus,

T'bitan li aud .Instin: öa/r. 1954 S. SSI f. Gediegene,

höcliät wcrlvollv Arbeit.

Meifert, G., De Sopbodis codidbus: Rer. 10

s IM is ; Palftographüche IKcberheit vonnibt M.

Middleton, G., An essaj on analogy in Syntax:

Acad. 1087 S. 201. Zwar nicht erschöpfend, aber

immerhin anerkennenswert.

(»vidii Nasonis, P., nietamorphosCB. Auswahl für

Schulen von .ioh. Siel/flis; besorgt von Fr. J^oUc:

lh,h ff: 13 8. 365. Bedarf keiner neuen Empfehlung. i

A'. Fl, »-„I I. I

l'ela<;(inii ariis v« feriniiriae piae cMant rec. M.

Ihn: 1)1//,. 13 S. 3;t2. Vortrefflich. F. O Ut.

Plaut i Pseudolus cd. by K. I*. Morriai Otutr.

VII 1-3 S. 42f. Der Text beruht auf der Aasgabe

von Glitt/, dir Knninientar ist sclir VDllst.inilig und

giebt auch die Resultate eigner Arbeit, d. /.odif.

Plini Secnndi, C, naturalis hisloriae libri XXXVII.
Post Ludofiri faiti (diitnm e<l.

(
'ai ulim AJai//io(f '.

III. Kibri XVl-XXIl: hphW. 12 S. 3(>Ü-37l. Ixiblich,

Nvetni^'leich Qoch vieles an bessern sein wird. JJ.

Rethwisch, C, Jabresbenchte Ober das höhere

Schulwesen: /{/>/> M'. 12 S. :!7r.. IJcferat von C. \r,Uf.

Riese, Alexander, Das Uheinische Ijonnanieu !

in der antiken Litteratur: L('. 11 S. 358. Verf. ent-

wickelt erstaunlichen Fleifs u. grofsc Gelehrsanilicit. & 1

Sc h Imberg, A., Zur bandscliriftlichen Cbc^
|

iieferung der scliolia Didymi III: fipfiW. 12 S. 3.^9-

3(>0. Ein neues Zeugnis von der Rüstigkeit dos Verf.

Arthur Ltufwieh.

Stern. K. vim, Die neue Schrift des Aristoteles

Uber Athens Verfassung: ßph W. 12 S. 3ÜO-3ti2. Ver-
j

dient aoB dem Rassischen Qbersetzt xu werdun. F. I

Spiro.
)

Stolz, Fr., Die Urbevölkerung Tirols: Bph H'. II I

S. .S7.')-:!7i;. Knferat.

Suscmibl, F., Gesciiichte der griechischen Littera-

tur in der Alexandrinerzeit. II: ßphWi Ii 8.357- 1

3,")!'. Kann sich an positiver Brauchbarkeit mit jeder

bis jet7.( vorhandenen allgemeinen i>ai'slelluug einer
j

gröfseren Periode der grii cliischen Litteratorgeachichte
'

messen. Arthur Ludwich.
Yries, de, Etbopoiia in the orations of Lmia»:

\

C/a#.v . Vit 1.2 S. 64. Inhaltsangahe von J. B.
WVviUl.

I

Vollmer, De Innere iinblico Uomanonim: BphW. 18

S. 371 372. Wesentlich neue Resultate hat die Uater-

buchung nicht geiiefiert. Hermann l'der.
'

XHteiluBKeu.

ArebielofiiQhe Oeaellaehaft in Berlin.

Februar-Sitzung. (Schlur~.)

Unmittelbar an diese archaischen BUdwcrIic schliefst

sich nnn die «weite Gmppe an, von der ich bisher

nur z"oi lt( i>!iir|r kenne, die Statue tb s Ualioto]) und

seiner Gemahlin Nofrct im Museum von Kairo, die

mit xu dem Besten gehören, was die Kunst des allen

l'i'ii lis tiberhaii]»! bervorgeliraclit bat. Sie lassen sich

mit Siciierhcit datiircn. Die .Maslalia \oii Meduni,

aus der sie stammen, gleiciit nämlich so\mi)i1 Iii I^t

Attiscreu Anlage als auch im Stil der DarstcUuni,'«!*
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und liisciiriftcn genau einer zweiten, ebendaselbst be-

legenen, die fur einen Knkcl des Snofru and Zeit^nossen

des Cbeops, Namens Ncfcrmaat, erbaut ist. Sie ge-

bört iu die spiltcrc Rcfperunpizcit dos Snofni, viel-

Icidit aucb in die ersten Jabre <i( s ('hcops und der-

selben Zeit sind auch dos Grab des Kabotep and der

Nofret vnA die beiden darin geAudenen G^aen zv-

zuwoiscn. Beide Bildwerke sind aiU Kalkstein nnd

haben eine Höbe von 1,*20 m. Mit den ar^iliu<^cllen

Bildwerken der ersten tirappe haben sie norh die

eigentümliche Handhaltaug gemeinsam; dagegen weichen

gie in der Behandlung der Hieroglyphen, die hier nicht

mehr im Relief gearbeili't sind, von jeuen vvcsi'iitiicii

ab. Sie bilden den Anfaug einer neuen Kunstrichtung,

die dtan in der IV. nnd Y. Dynastie afugebDdet

worden ist und deren Mcistorwcrke. z. B. die Holz-

statue des sugcnauuti'U Dorfschulzen im Museum von

Kairo nnd die Statue des Schreibers im Lonvre, Mn-
reiehend bekannt sind. Aus dieser genau zu ver-

folgenden Entwicklungsieihc fallen nur die profsen

Dioritstatuon des Clicfren liernus, dir in einem Brun-

aen des sogenannten Spbinxtcmpels von Gise aufge-

fanden worden sind. Wenn man sie mit den Statoen

des Rahotcp nnd der Nofret vcrpleirlit. so kann man
nicht verstehen, dafs zwischen jenen ursprüngliihen,

derb reaHstischen Werken nnd diesen fertigen, glatten,

Schon von der Konvention beherrschten Königsstatucn

kein grßfsercr Zwischenraum als höchstens 50 Jabre

liegen si>ll. Mit stilistiselieii und e]iiL'ra])lnselien

QrOnden giaabc ich aber jetzt iluTserst wahrscheinlich

nadMa ra kOoBeo, da6 die Statuen des Cbei^ren md
mit ihnen aiK Ii die jüngst von Orf^bant in Mitrahine

aufgi fiinJeuen Statuen von Konigen der IV. u. V. Dyn.

ttl>crliaupt nicht ins alte Reich gehören, sondern vid-

mebr Arbeiten einer späteren Zeit sind, vieUeicbt der-

selben Kpocbc, in die der Holzsnrg und wobl auch

der Stcinsarkopbag des Mykorinos nml die Bestauration

der Pyramiden zu setzen ist (vgl. liorchardt und
Sethe, jSW 6«MAtVAf« der J^ftamid«»^ Äg. Ztsebr.

XXX 8,3 (f.). Parnit wllnle die Zi< k7a( klinie, die die

Statuen des üiafren in lii r lüinÄtcniwieklung des

•Hmi Reicbs I>e2eicbucn, unsut loscht ond aacb hier

eim gwade Foiga hengestelU sein.

Bieraof wandte sieh Redner einer kanten Be-

sprechung der Skulpturen zu, die von den meisten

Ag}-ptologen, Marictte au der Spitze, deu Hyksos
zngeschrieben worden sind, und die, wenn diese An-
nahme riilitit' ist, aufser den überlieferten Köuics-

namen nnd einem kurzen Berichte über die letzten

Befreiungskämpfe gegen die Hyksos, fast die einzigen

flgyptiscben Zeugnisse dieser vicbügeu Epoclie bilden

wlürdeif. Diese sogenannten Hylcsos-Denkmfller lassen

Bich in vier (tru]>jien einteilen.

Die erste umfaf&t diu vuu Mariettc iu Tanis auf-

gefundenen Sphinxe (eine vollständige und drei

Bnichstttcke von and<'reii im Musctim von Kairo,

einer im Louvre), von denen der eine, aus seiiwarzem

Granit, zuerst von dem Hyk-iü^kimige Apopbi»;, liesscn

Name auf der r. Schulter steht, später von Mercn-

ptab (Dyn. XIX), zuletzt von Psusennes (Dyn. XXI)
usur]iicrt wonlen ist. Weiter gelnnen liierber zwei

in Bnbastis ausgegrabene Küpfo von Kolussalslatucu

(dntr jetit im Mm. tod Kairo, der andere in London,

publ. Naville, UnhantiH |)1. X XI). Alle diese Stücke

haben den gleichen Gesichtsausdruck: Starice hervor-

stehende Backenknochen, kleine Angen, starke Falten

um die Mundwinkel.

An zweiter Stelle steht ein Unterteil einer KCnigs-

statue, die den Namen Chyao trigt, Ober deren Stil

sich nichts ermitteln iKfst, pabl. Naville, BubasUa
pl. Xll.

Die dritte (Iruppo bildet der Oberteil einer kolos-

salen Königsstatue, die in den Ruinen von Krokodilo-

polis (dem heutigen Mit-Faris) im Faijuni geftnnlen

worden ist. Die Gesichtszüge sind denen der taniti-

sehen Sphinxe niclit unilhnHch; auffallend ist die aus

wunderlich geflochtenen ZOpfen bestehende Uaarfiisar

nnd der sonderbare Backenbart.

Zur vierten Gruppe endlich möchte ich die in

Tanis gefundeuc Gruppe zweier Könige oder Götter

(jetzt im Museum von Kairo), die Fische, Gänse und
Wasserblamen tragen, sowie die KolossalbQstc einer

KSnigsstatne (in der Villa Lndovisi iu Rom) zahlen.

Beide Dciikmillcr haben vor allem die grofsen, eigen-

ttimlichen, in dicke Flochten abgeteilten Perrückcn

gemeinsam.

Von diesen 4 Onippm zeigt nun die erste nichts,

was man direkt als unikgyptiscb bezeiebueu könnte.

Den sonderbaren Gesichtsausdruck, der die Sphinxe

und Dttsten charakterisiert, will Golenischeflf (nach

mündlicher Mitteilung) auf einer Büste Amcnemhets III.

(D>n. XII) wiedorgefundeii liabiii, und deutliche

Sparen der starken Backeuknochen lassen sich selbst

auf der im Qesieht von Merenptah stark tberarbeitoten

Statne Ameneinhets iiu Berliner Mu-ioutn narhweisen.

Auch andere Denkniikler des niittleruii lleichs zeigen

dieselben F.igentUmliclikeiten, wenn auch in etwas ge-

milderter Form. Wir haben jedenfalls keinen Gnind,

diese Stücke als HyksoB-Denkmaier nt henicbneo.
Nur eines steht fest, dui's -.ie, wir die erwlhotO Usor-
pation zeigt, älter als Apoi>]iis sind.

Was zweitens den Namen des CSHiyan betrHn;, so

lin<let sich dieser auch auf mehreren von I'etrie publi-

zierten Skarabiieii, auf denen C/ijfiit '1 iii>t iler

Frcmdländer* und 'Fürst der Jünglinge' genannt «ird.

Es sind dies Bezeichnungen, die einbeimische &g}-pt.

Herrseher nicht tragen; andi der Zusats anf dem
Denkmal viui Bubastis 'von seinem Ka geliebt' wäre

für einen I'harau mehr als auffallend. Wir gehen

kaum fehl, wenn wir den König als einen Fremd-
bcrrscber bo/.eielinen. Ihn aber ohne weiteres für

einen Hyksos /u halten, liegt kein zwingender Grund
vor. Vielmehr weist der Stil der Skarabäen, auf

denen sein Name steht, vielmehr auf die Zeit zwischen

altem nnd mittlerem Reiche.

Die Bilisfe von Krokodilopidis gleicht in den Ge-

sichtszügen genau den Skulpturen von Tanis, kann

also ebensowenig wie diese als unägyptisch l)ezcichnot

werden, Unagyptisch ist bei ihr nur die Haarfrisur

und der Backenbart. Da das ungewöhnliche Gebiingc

auf der Brust und «las Uber die Schultern gebiiugle

rautherfcU an die Trachten gewisser Uoberpriestcr

erinnert, so wftre es vielleieht möglich, dafs auch
diese Bttste ciin-n äg>iiti>ichen König (der XII. Dyn.'!*)

in der altert üudichen Tracht eines Uberpriesters,

vielleicht des Lokalgottes von Fa^am, darstellen soll.
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Doch ist OS Dicht ausgcsciilooen, dafs wir hier einen

FromdlierrselMr wr uns haben.

Was ciiiHich ilic Gnii»]!!' vmi Tunis und die Königs-

blistc «ifi- Villa I.mlovisi aiibitritft, so zeigen beiile

in der Hau n-.ul liarttracht etwas durchaus Vn-

AgjrptiBches. Diese Frisör habe ich nun auf einer

BOsto «iodergefbnden, deren Stil als babylonisch be-

/i^irlinet wenlrn ki'uinti! und die in di r l,ibaiiiiti(,'<'f.'r'iid

gefunden sein kuII. Yicllcicht ist sin mit tlen gc-

nairatm Rgyptisehen Skalptnren in Znsamnieubaug zu

bringen, nnd wenn dann diese Sktdpturen wirklich

den Hyksüs iinf;Lli()ren, so würde sich aus dicsuni

kttiistlerisilien Zusuminonhangc Wichtiges über die

Herkunft der ilyksos herleiten lassen. Vielleicht ge-

wönne dann die von Ed. Meyer ausgosprocliene Vor*

mutunir, dafs der Kinfail der Tlyksos in .Vu'V|iti^n

mit dem zur selben Zeit von den Elauiitcii iu liaby-

lonien gemachten Einfalle in Vcrbindang sfaAen ktante,

wieder mehr an Wahrscheinlichkeit.

Zum Schlüsse liesprach Redner die Funde, die

Flinders Petrie im Winter 1892 wiiiirend seiner Aus-

grabnngen in den Ruinen von Teil el Amarna
(Mlttelilg}'ptcn, gemacht hat nnd die im Herbst vorigen

Jahres in l/iiidnu nusfrestnilt wan n. iJie ScbutthuL'< l

von Teil el Amarna bilden bekauatlicli die TrUinmer

der Stadt, die der Ketzerkönig Amenophis IV. (etwa

Allfang des 14. vorchristl. Jahrhunderts) angel^ und

die bald nach dem Tode ihres Stifters wieder ver-

fallen ist, somit nur eine Daner vnu höchstens

50 Jahren gehabt hat. Da die Stätte in späterer

Zeit nie wieder bewohnt gewesen ist, gehört alles,

was dort gefunden wird, iu diese kurze, fest l>egrenzte

Kpoche. Den Mittelpunkt der Ruinen bilden der

Palast des Königs und der Ti.-miH-l drs Sunneiigottes.

Beide sind schon von der Lepsiusscbcu Expedition

aufgenommen worden, und auch Petrie hat hier vor-

nehmlich gegraben. Eine Planskizze, die Hi-n Prtrie

dem itodner gütigst eingesandt hat, veranschaulicht

das An^ftabangsfekl und leigt, daft die Leprinssdie

Aufnahme nur in wenigen Punkten zu berichtigen ist.

1,'nter den aufgefundenen Architeklurresten sinil von

bcsoudercni Interesse .3 bemalte Stuckfufsböden, fast

die einzigen bisher bekannten Beispiele dieser Art in

Ägjptcn. Der bcsterhnltcnc (51 X 19 engl. Fufs)

zeigt in <ler ^littr cim n Ti ii h mit Fisciicn, Sum;if-

Vögeln und Wasserblumcu. Am t'fer springen Kälber

zwischoi Wastenpilanten, Vögel dud InsekteD sebwirren

durch die Ltift. Die fuifsere Einfassung bilden Blumen

und mit Speisen iMfsclzte Tische. Das Uanze ist iu

einem neuen, ganz naturulistisehcn, von allem Kon-

ventionellen freien Stil ausgeführt. Von den Wand-
bildern auf Stuck verdient eins besondere Beachtung:

zwei auf tintnn Stuhle sitzende Prinzessinnen, in

deren Gesichtern Licht und Schatten in wunderbarer

Abtönung wiedergegeben ist. Oberaas manoigAdtig

waren die Siulen. die im Palaste zur Vcrwcndnni:

gekiinimen waren und von denen Petrie noch Bruch

stücke aufgefunden hat. Wir lernen hier eine neue

Säulengattung keunneu. Sie stellt ein Robrbündcl

dar, das von Bändern, anf denen der Name des Königs

stebt, /n<aninii'iigelKilten ^^ird und an dOfll oben Giinse

aufgehängt sind (vgl. Priäsc, Jlittoire de Part 1 lö).

Nen sfaid ameh die Säulen, die mit EHitternnkon von

Ephou (oder wie Herr Prof. Jacobsthal v<nnnutete,

Cissas) verziert sind. Dabei sind die Blätter, ihalieb

wie auf dem Haldachin bei I^psius, Di-nkni. III 9S

(au>. einem (Jrabe von Teil el Amarna), nicht in sti-

lisirtcr Anordnung, sondern genau der Natur ent-

sprechend wiederirä0i>«B> l^e driUe Sänlenart findet

sieh aa einem Brunnen in einem der Hofe des Pa<
lastes: hier wird der Schaft von Oniamcntcii ciime-

nowrnen, die in einzelne Felder vorteilt sind (vgl. die

Säulen bei Pris&e, Hut. </« /'ort 7 80). Hier tritt

neben rein ägypti--elieti Oruainenten auch die bekannte
'mykeuische' Spirale auf. Merkwürdig sind auch

Säulen mit Paltncnkapitellen, die mit bunten Glas-

fliefsen ausgelegt sind. Eins davon erinnert sowohl
in der Farbe der hellblauen Glasar als andi in der
Technik der Kiiilat.'e leMiaff an den sogen. Kyanos-

Fries von Tiryns. ( berhaupt zeigt sich allenthalben

eine Vorliebe für Mosaikteehnik. IHe Wftbikehlen
welche die Mauern bekrönten, waren vielfacli mit

Steinen aus schwarzem und rot«m (iranit ausgelegt}

auch die liieriii,'ly]djischcn Inschriften waren aus ver-

schiedenartigen Steinen (Obsidian, Quarz, Alabaster,

gelber Kalkstein, grtner Marmor, roter und schwaner
(Jranit) znsanimenL'e^i-tzt

;
buntfarbige Ziegel mit auf-

gemalten IjoIos, Disteln etc. kamen vielfach zur Ver-

wendung. Was uns »Ji Resten von Rundskulptureu
erhallen geblieben ist, zeigt den besten Stil und ist

von der äufserstcn Feinheit der Arbeit. Nirgends
tindet sich hier etwas von der kairiluerenden Über-

treibung, der wir in den Reliefs der Gräber voa
Teil d Amaroa begegnen. Merfcwttrdig sind die von
Petrie gefundenen Brnclistücko von Statuen, die an^

verschictlenfarbigea Öteiuen — das Flei^h aus rotem
Jaspis, das Gewand ans Alabaster, das Haar aas

schwarzem Granit — zusammengesetzt waren. In den

Hallen des Palastes und des Temi)els waren überall

Stelen aufgestellt, die den König nnd die Königin im

Gebete zum Sonnengotte darstellen; die Sauberkeit,

mit der aneh hier Inschriften nnd RdieA ausgearbeitet

sind, verdient die grüfstc newiiiiderung. Interessant

sind auch die Skizzen uini Studien zu Skulpturen,

die Petrie in den Ruinen der Stadt gefunden hat.

Buüouders ergiebig war die Ausbeute an kleinen

Altertümern, die die Ausgrabungen iu Teil el Amarna
gclieft^rt haben nnd die um so wertvoller ist, als

jedes einzelne StUck fest datiert werden kann. Die

aafgefiinden«! Ringe, Aronlette nnd Perlen ans Fa>

yence zeigen, dafs das F.ndc der XVIII. I>yiia>tio

die (ilanzperiode der ägyptischen l'avencefabrikatioa

gewesen ist. Nie wieder ist eine solche Feinheit der

Glasar und eine sokhe Leuchtkraft der verscbied^nea

Farben erreicht worden, wie anf den Sttkken dieser

Zeit. Unter den aL'yiitifelieri 'riiunu'ef.ir-i.n nehnien die

Topfe mit blau autgeuialten ürnameuteu (meist Bla-

men und Pflanzen), wie si« Petrie schon Ihnlidi in

Gund) i^efnnden hat, einen breiten Raum ein.

aus /.ahireicli siud die Druchstöcke mykenischor Thon-

waren. Hätte es noch eines Beweisea Ar die Zeit-

bestimmang dieser Gefiüse bedurft, so wäre er htor

geliefert worden. Daneben finden sich noch andere

artiu'e Reste fremder Thong"'f.ir~e
i
si liwar/.er Thon

mit weils aufgemalten linearen Oruauieiitcu), diu Pctrio

als 'i^nUtiscfa* beietchnet nnd die er llinUefa auch in
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Syrion in den Rainen von T<11 rl ]\,<y (\Ax\ihih) (:<•-

fondeo bat. Wie mir Borr Prof. Furtwängler gütigst

mittefH, finden sie sieh »nch in Cjpern tmd zwar

anch liier iirtn ii Ci frirson mykeni^chcr Gattung. Walir-

sciieinlith siml sie in Cyiifni hergostfUt worden.

Die ari-lifiologische Bedeutung der Potrieschen

Fände erhellt schon aus diesen kanten AusfUhmngcn.

Aber anch noch in anderer Beziehung sind sie von

Wielitijikoit: :?ie bcstatiprrn vollkmninrn .li<- Patiernngcn,

die Petrie fQr die FandstQcke früherer Ausgrabungen,

naneodich der wertvollea Ton Oorob, angesetzt hat,

und bckr.ll>i!,'i'ii i!a> Vrrtraiien in die (Jenauigkcit

seiner Fundbcrichte und die Sorgfalt seiner Aus-

grabnngsarbcit. Zum Schlufs sei erwäbnt, dafs iV-trie

eine lehrreiche Auswahl kleiner AltertOmer und Proben

der mannigfaltigen Arcliitektnntflcke ans den Ora-

bangen von Teil el Amariiä ilcii lümiglichcn Mnsecn

n Berlin mit dankenswertester Freigebigkeit zum
Oescbenk gemadit bat.

PrWlJUsetM Akademie der WiM«Meh«flMU

23. März.

Sehguidt, Ober die ADDahine iflbelrildender rl
tn II für die indogennanischo Urspraeh«.

6. April.

Hirschfeld, über die rBmiseben opente« in

rebus. — Coiize, Uber eine Atbenastatnc aus IVr-

gamon (vorgetragen am 2. Februar). Im Oktober KShO

wurde in Pergamon eine Atbenastatnc von besonderer

Schönheit ausgegraben, welche in Puchsteins Anftatz

über die Parthenonskulpturen (Jahrb. des Instituts V
S. 91) ab'.'cbildet ist. Nach \vi ui^-iii Wochen wurzle

eine zweite Athenostatue gefunden, die gleich der

ersten nicht der pergameniselien Zeit, sondern dem
.5. .Talirbmidert entstammt, leider ohne Kopf, d<tch

fand sich auch dieser am 24. Januar 18H1. Das

Standbild steht jetzt im Hcrliner Museum, es ülinelt

der Parthenos; doch ist die Teilung der Aegis

Ober der ßrust ohne Beispiel nnd vielleicht dnrch die

M;ldclieiilraelit ih^ Tj. .labriiunderts bctintliir-t. Auch

die Uaartracht ist nngewobnlich. Bohrlöcher beweisen

efnatigen Uetalisebnraefc, die Sandalen miren bemalt,

auch die AcL'is und d;i< Gew.iml yi iL-ti'n Karbesimren.

In den ll.in<leii liitU die Gottjii w.iiirselieinliih Helm

nnd I^inze. In der lialtmig ^ind Kigentilmiichkeiten,

die es nicht aasschliebcn, in dem Uriginal ein eigenes

Weidt des PUdias m Termoten, das die pergumcni-

schen KOnige Ar ihre Kointsamndiing kopieren liefsen.

Aeaddmie des insoriptionB et belies-lettrei.

29. März.

Die italienische Verwaltung hat be>cldoK<eii.

für die Tage der .Anwesenheit S. M. des Kaisers Aus-

grabungen am Palatin veranstalten zu lassen. —
IL de Yillefoase teilt Bruclistttcke einer in Toulon

geltandenen Orabschrift mit (Catt^lane fSrnioul), ferner

eine Inschrift aus rartbago, welche einer 1889 ge-

fundenen gleicht: Q. Aurelius Si/untiaclius. v. e.

proeonsuU p(rovineiae) A(fi-ii-ae)
\

r(ice) fQicra)

i(udiea»$) contiitui itissit. ¥An in der Nähe gc-

fiindencr FlQgel scheint einer Victoria zu gehören,

I deren Kultns in der Familie des SMiiiiiacboB erblich

war. — Chipicz, aber den Urs|irnng der doriseben

Architektnr. Schliemanns Funde in Tlissarlik, Tirjns

und Mykene ln weisen , dafs die dorisches Kunst nur

den Holzbau einer üitereu Epoctie nachahmt.

Aaigrabnngen in Sendtchirli.

Fl)r die Fortsetzung der Ausgrabungen in Send-

schirli |
>. Woch. 1891 & SOS f., 951 ff., 1893 B. 439J

hat s. Majestät der Ktiser tia Oetcboik von 25000
Mark gesi>endüt.

Zum Handtchriftenfand vom Sinai [s. W. 470].

Der schwäbische Merkur teilt einige den Fand
betreffende Einzelheiten mit, von denen die folgende

Notiz die Leser besonders interessieren dQrfle. 'Oalk

in dem neugefundenen Evangelientexl der Schlufs des

Markus-F.vangeliums, von Kapitel 16, Vers 9 ab, fehlt,

ist keine Übernscbiing f&r die neotestameatUchea

Forscher; dab aber im Lobgesang der himmlischen

Ileerscliaren Luc. 2, !"), \mi alle iirucrcn Kritiker die

vou der lateinischen Bibel bezeugte l.<e8art 'in liommi-

bu$ bona« volunMu dem bergebraehten 'an dra

Menschen ein Wohlgefallen' vorgezogen liatten, jetzt

letzteres wieder eine neue und sehr starke Stütze be-

kommt, <lürfte vielen eine Freude sein. Die Veröffent-

lichang des ganzen 'Leu>i$ Codtx ist bald zu er-

warten.*

Verzeichnis neu erschienener Bücher.

.\ristophanis Vespac, cum prolegomciiis et com-

nientariis ed. J. van LtotwOL L^ydeo, BrilL XL»
1G»S. 8. JCb.

Fanlmann, K., Im Reieb« des Gdstes. llhntrierte

Qetcltichte idr Win^eiisehafint. In HO l.icfeningeil

ä 2 Bogen mit Tafelu, Beilagen und Text-Abbildungen.

Wien, llartleben. Lief. I : A t>,öO.

Furtwängler, A., 6. Körte, A. Milchboofer,
Archäoli'(n»ehe Studien, ihrem Lehrer U, Brunn
dargebrucht. Berlin, Kciiiior. 111,918. 4 mit 19 Ab-
bildungen und 3 Tafeln. JC 15.

Johnson, Fr., De coniunctivi et optativi nsn

EitripUi'o in enunciatis finalibns et eondidonalibss»

Berlin, Ucinrich. 70 S. 8. 2.

Lefranc, Ab., Uistoire du College de Frauet,

de|)nis scs oHgioes Jusqu' k la fin du prämier Empire.

Paris, Haebette.

Do Loubean, P., l.a }f''<lih n lu-V iiifforesrpic.

In 32 Lieferungen mit 270 .VbbiMungen. Paris, Colin.

Lief. 1: 16 S. 4. Fr. 0.75.

Schneide w in, M., C/eero und Jakob Grimm über

das Alter. HaniburK, Verlagsanstalt. 108 S. .J.

Srorcka, Fr., Quae M. Tullius Cicero de pbilo-

sophia merita sibi paraverit. Pisek (J. Bunan), 'ii S.

8. A I.

Weissmann, K., Die scenischc .Vuffühning der

griechUchen Jjramtn des 5. Jahrhunderts. Diss.

MOncben, Kuser. 80 S. 8. A 1,80.

Vumatw.Badiikteiir: Dr. Fr. H»«<d«r, BwUa8.M, Iioimnuferm.
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ANZEIGEN.
&. Oaertners Verlag, EL Heyfelder, Berlin SW.

8o4b«ii Sinti in nuuui-m Vitrliiv«^ ersteh ionen:

Deutschlands
höheres Schulwesen

Int nonnzchnlcn Jahrhundert«
(.ifscliiolitliclKT L btTÜlick

in Aaftimgo des Künii^lich }'r< iiMs>'lit<n Miaisteriniii« der gawtUcben,
Unterrichts- uml M'-ili/iiiul-An{:feIeur<''ili''i'''"'

Von Prof. Dr. Conrad Rethwisch.
Mit Aiiitlit iicii Nachweisnn;,'!'"

fiber den Besuch der böbercu Lehranstalten tlus Dfutscbea Beiche«.

Or. f*f. 4 ..^i, •iftulM'r ifphunden r>,.Kt.

Kotwickeluiig uud Staad
des

höhereu Mädcheuschulweseus
in ])eut8ehland.

In Allfttaf;«^ il<-^ K<>ni|;iii'.h l'rnilVi-clii'ii .Milli^t(^rillllls i|>r goiatUdttli

UuterricbU- luid Mtidiziaiil-Au(,'uleK'L'ubeiten.

Von H«l«n6 Lange.
Or. 8». 1,20 JK. «lagftat laut. 1,60 JK.

Dii'sc niiitlichci) V'or">ffflntli'linnt,-''n, verfafst vi»n Prof.

Dr. C Rethwisch, lifin II«Tmi<u'<'liiT <1it ..hilin'sltorii'lite üIht iliis liiiliort»

Srliiil»r>Lir iiikI Voll Friiulciu Ilelono Lanii?;', <lir l.uilcriii ilur U<;al-

kiirse l'Ur Fruiivn in iierliu werden iu DüutKcblaud wie auch im
AniUnd« alUsitige Beachtung finden.

6o(6cn ifi crf^iencn:

P^ete @^ulen unb Uniuerfitätetu
SBie fie (^eiitiutage eiiuuri()tet fei» fodten

botfltk0t von

Dr. S^ttlttt« §«um«nm,

, iUifli-n gr. 8. ?Jrci« 2 SR». 40 IJf.

Jtürjlicli ifi oiict)U-ncn:

^. i'atttiiniiit, <-Kiv :'(ffl Siatti u. (?ii>inn.»Wr. 4. J'., t>it ^Bcrirruiiacii

bciitfcticii un> loteinifiteii &«mntttaeumltnm^.
II ilcjcii i^i. ^ l«t.

Sottmanit uuk £attnuuiii-iHiiUcc'9 fiattMir littiiUäif jrl|rlii4rr

litten f«{t htm 1. Cftotrr in eearMtunci Dor, rotU)t lieit «(iirn (ircu^iftbcn
);riir))lnncn riitfprrrficn.

iöc^uf« ^rüfuna auf cuciit. (^infül^run^ t'tcUcn )vir atxa Srritceinplate jur ticr>

ffiguni» «ücnfe 8crj

Odtttngeti

Wie studiert man PtiiloloKie?

Eine Hadegeblt für Jlnaer diatar

von WUheln PrMiBd.
Fiialta, Tsrnrhrt« and rerbeMHart« Aifligc

l«h. !,&<>. — gtk. 2,0«. le

lahkitt £ Wuni-, Upgriff nni VmUng itct Pliilu-

lllgl& — n, Pif rinu'liwn nüti(<lin>^r. <l>'r l'kil -

kfltL — in. Vi-rt«-ilunjf drr .i... PIh1,.| .^...

!<tMl«»k4<>* »af »'. Si'oirirtrT. — IV. I>ie Kib.in-

tlioV lieg l'ljilolope- Hlodit'r<'iidi«. — V. Dir
McUtei dvr jihiloliyf. WinrnacJhaft in iU«r ni
•ur Zait. - VL Ok f»wi««rUm Ukm in

Trienniuin pbiloiogicuiD

Grundzüge

der philolog. Wissenschaiten,

Ar Jugtr itt niMipt
sBr Wtoteholnnir and SalbakprMuii «>

Wilhelm Freund.

11(11 1, I'rt is 1 M.. ist zur AiiMtJit

lur< h !ill. liin liliaudlungen Sil b«ziebci,
vxlNtaiHüm' Trospekte mit InlialtS'
II 11 '!« Im ;riins.

Einteilung lii.ii ';ni]'fii*Tiui^; >l.-%«.-U>fii, liürcbglcjTn;^

AiJK«b<^ J> r tn lt. l.itW'rttur, "iMlIicli ^UI<• Ilinwri«»;;
»lif lii« ia dfn tflnti'lnrn 0<'|ii«>l«n noch Blclit

t«»h
<iruTi>l>ciU* bvl d»r
iiUt;>'<i'1 aateehellU'ii Pkrtiwa iin4 H»

MM p-

lirh fllr Jlln|^'r di-r PMUlogf* SORl B«y«rlOTl**
oni! 1:. |.(.| 11 u riy IB bcaUmiiib'ii Werk««,= J.-Jn <)(.r tt Srmeatrr- Abiciluncra k"»'"'
i .

If. - Ki b. A — uimI li»nn jurh finuiu hr-

nugrn ir«'rJ»tn.

Verlas «m Wilhel« Violat in Laiprif.

R. Saertnm VcriH, I. MgMdcr, Berftatff.

AadreMii, 6.. De oodicibus Uediceit
Annaliuni TaritL l.M^

Busse, A., Die nenplatouisdioii Ai)-ili-».'^r

dvr !siiiri>:re des Por]ihjTiu*. 1.*^

Fichte. E, ri»er imlitisciii! Kiirikatur«ii.

Ki:; Hin;,' zur Ästhetik. 1

Gerätenberg. C.. Üb<'r diu Huden U'i

S.ill ,-r, 1

Hausen, F , De Antiplumti« teimlxirü*

1

Herchner, H., Die Cympitdie in Wie-
Li, 1.1, W.rkfii. 1.''

Hoffmann G . Si liiiupfwürtt-rdertirietlK ü

Hin! K"iuiT. 1

Lehmann. R.
, Suhopeuhauer nnd die

Kiitsw. kciunt,' dernumlrtiflcben W«'lt-

.111-' Iimuiiiil:. ' •'^

Lübke. H., .Mnuniler 11. Mjiiie Kun.st. 1"'

Michaelis. C. Th., Zur ljir-teliiiri'.r von

l\ I
I

, I itik il. r I rt.'ilsknUt 1. I -'i'

Thiemann, K., Die I'latonisdio Ksülia-

r"i'i.'i" in ihrer nenetiaehen Kut-

« i, k liiii^'. 1

Uckermann. W., I i . r il. n .\itik t bei

l'Ji_'.'?iii;iiii>'n in <leii 'i''^

Ai i>it<'|iiiiui>'-. 1."^

Vo^t, R.. UU-r die ridyinor^liie im—
'ischen. !•*

Mit einer Beilage der Verlaffshandlung von VMl4oilhoeek tt Kapreclit in HSttiagw*

K. Uaertaers VeriAK. H. Heyfehler. Berlin SW. Dmelc von Leonhard (Hmien, Berlin äW.
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V. WMUata, fbcr die Stoffe and die Wirkung
der LT! i 'i i

s( liiMi Trai-'i'xlif. l-'cstn'ilc nclialli-n

in der otfwithriHjn f'ilzuii?; dfr k. I». Akatleiiiii' der

Wissenschafton zu Mtliuiicn nni 14. Nuv. 1891.

Mttnchen 1^91. Verlag der k. b. Akademie.

48 S. 4". 1,40

In der ESnleitan^ zn dieser Abhandlung, die,

wie et vou einem (Jelehrtoii wie Wecklein nicht

anders rrwurh t werden kann, mit grofaer .SacJj-

keuntuiH und uuuh grölaerer Uiusicbt geschrieben

iat, eetat der Verf. anaeinander, dafa dnreh den

religifiMD C'hunikter der gr. Tragödie sidi fiir

diese manches (iute ergab, so entschied z. 15.

über Aunabtue der Stöcke der ä^xtif inmvvftog,

welcher nieht gleieh den hentigen Theaterdirek*

toren auf den Geschmack und ßoi&U der Meng*

sah. Was die Dichter anl>elanpt, ho waren ihnen

die Stoffe überliefert, ihre freie Eriindung bestund

im Daznerfindeu und in der richtigen Verwertung

1 r überlieferten Mythen (Arist Poet. aap. 14,

1 JTi . ''."i: in{: . . . . >\r!io\z ).nty orx fdtiv, . . . .

Die IMcbter bewegten sieb, was Ar das rich-

tige Verständnis der Poetik nicht genug betont

werden kann, zu des Aristoteles' Zeiten innerhalb

weniger Sugenkreise, 14u3u 17: vvv di nt^i okiyai

ofaeCiif t& «UjUtmu t^r*?^^ «vvtiOtvtm. Der

Gang der Handlung w n In iiasehMem bekannt^

und, um anf alle Fälle iiier tiiclier zu gehen, schrieb

Enripides aeiue Prologe. So wenig war es dem

Dichter durum zu thun, die Neugierde and

Spannung der Zusehaner, wi« heolantaga, dnridi

dramatisch znge8]iitzte, f^iUeh none Handbug
zn erregen. Es mufste also etwas atuleres win,

worauf er abzielte: da-s ist das iisthetische In-

teresse für die Art der Hottnemng, der SehBrsnng

und Lösunj^ de-; Knotens.*) Zum Beweise dessen

legt der Verf. dann vou S. ti — lU den Inhalt der

3 Philoktete der tragischen Dichter in ihrer

Vetiohiedeoartigketi dar. Oerade in dkm Ter»

>ifliiei|.'ii,irtif^keit also bestand der Reiz für den

geliildcten Zuschauer, den iktvttt^ xai Titnat-

dfVftiyog, für den Aristoteles die Poetik schrieb;

freilieb kannte er auch den andeiren tSÜHsv^« den

(foqiixn; (!'i)!it. S. 7, l.'?4-J" 1!>). und wufste,

dafs die Dichter auf die daOiffta lüf ißtaiwf

(cap. 13, 1453? 38/34) bauten und dnrch nnrauf

das Ange wirkende Darstellnng {diu lij^ l^/Hog

cap. 14, 1453b 7) Furcht und Mitleid zu erregen

suchten, was er iiir dttxvoiffgov hält. Bei der

Beurtaflung der Wirkung der grieeb. Tragödie

ist das oben kurz angedeutete fisihetiscfae Interesse

nicht nnfser aeht zu lassen.

Der Verf. erledigt dauu zur Stütze dieser

sein«r neuen Anffiusnng ninftcbst die Vorfragen

*) Einen Beweis Klaulit U'. in ilea tdiwierigen, oft

anders gedentetin \V'.>! teu cap. Its 1466; 8 an erMicken:
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'Fbnhr and ^Mitleid*. Er b«Mitigt dtcgenige

Meinung, woIpIk» 'Fiircht' ploich 'Furcht für «If'ii

tragischen Hehlen' setzt. Kine Stelle Hhetoriou

II 5, 13821) 30 sclieiut ihm liier iual>«gebeud zu

sein; Et ienv 6 tp6ßoe futd nfoedoiUa^ nv
nt{r}fn!}m ii ifOaqjtxov rrä^o.;. <fnrfQ()y on
ot!d»i( qoittitat tüy oiofiivwv fitjdh' ay naO^tly . . .

ao furchtet offenbar niemand, der glaabt, daTs ihm

kein Lud widerfidue . . . 'Üne der rovroi«; naQa-

(fxn'ä^nt', otny jifltwy io ifoßttnlhtt tntov:,

6n loiovioi tiaty o/o» nnfhiv . . . niuii ranls, wenn

es ratsam erscboiut, dafs jemand fürchte, ihm die

ÜbeReagung beibringen, dafs er der MögUebkeit

eines Leides ans}z;e>otzt sfi. Anoh dif Stelle der

Poetik c. 13, \\o6h 4: 6 ftty iräg {ii^oi) ^'ß» '"»'

dyat*of dvGit'xovyra (den unverdient Leidendeuj,

0 iJi Ofößog) neQt rdy Snntoy (den Gleiehen),

welche die Furcht filr ilen Holden, den 'uns

Uleicheu', zu beweisen »cheiut, beweist nichts,

wenn Khetorik II, e. 8. 138Ga 25 in Erwägnug

gesogen wird: Kai tovg ö/tolor^ iXfotw xarä

j|iUxi»S' xai(t ft^l^ x<titi >-$n:, xiin'c d^ioi/ifiiu.

»atä yty^' ty näat ya(i torioiy fiCekkoy «fal-

vttat ual ait^ &v induta*' 5ktog yctg ao) iif-

uA9a da lafiaif, it$ lau i^' etvtü» ifo{iovyiat,

Tffrt« frt' a).).My yiyynunn ^Xfnvmr. 'Wir iM niit-

leideo diejeiiigeu, welche nach Alter, Charakter,

Eigenschaileu, Stellnog, Qebaii m» giddi lind.

Denn bei allen diesen ist mefar die MSgKebkeit

gleichen Lciils ^ejiction'.

So ist tfofioi uur {fößoi für die eigene I'enson.

Diese Furcht hat aber keine besondere, einzelne

(Jefaiir Äum Gegenstände, sondern nur eiue 'erregt«

Fiirohtisanikeif' itn alljroinelnen. welche am schön-

sten durch die Worte des äophokieischeu Odysseaa

beim Anblicke fremden Leidee, dem des Aiaz,

erläutert wird: 'Nicht sein Lo8 nuhr als meines

scliweht vor An^on mir Und klar wird mir: wir

alle, die wir leben, Hiud Nur ^oheiugestalten,

wesenlose Schatteu nur.' Aach dae Mitleid ist

allgemeiner zu fassen, es liat nur das Verständnis

für das Fnglüek anderer zur Voraussetzung. 'Kine

Mutter, die ihr Kind verloreu hat und jetzt

kinderlos ist, kann die tiefste Teilnahme Ar den

gleichen Verlust einer amleren Mut (er empfinden,

ohne <'in i^UMches Schicksal für siidi zu lienirehten.'

So iät aUo Mitleid ohne Furcht deukbar, ander-

seits wird, wenn die Fnreht hinzukommt, Mitleid

mit Fnreht zur stärksten tragischen Empfindung

Nun geht der Verf. an die eigcntliehe xit-

&aifini heran. Auch ihm iät die schon z. ii. von

Herder und Goethe (Naohlese) herangezogene

SteUe der Politik VIII 7, 1341b 32, die aber

evst von Spltano richtig gewürdigt wnde, der

Schlüssel zum Vewtandnis des Begriffes: Ur-

sprünglieh mediniliseh, eine Art I'urgatir, ist die

xäi^a^ii, aofs Seelenleben . öbertrageu, die Ab-

tolsnng qnJUender Anwandlni^en unter Lost-

gcfühlen (xovt(l^Kr!}(ti fitfk' ^(^ov^c), OeniütsklärUBg

durch Mitleid uud Furcht. Diese Anwandinngen

sind als naO^itena nicht 'Gemütsaffektioueu' nach

Bernajs — zwischen naOof und mi3ijfui ist kein

l'nterseli!e<l -, aoch nicht mit Zeller gewisM

kr.iukhafte Gemütsbewegungen, welche vor dem

Theaterberaeh vorhanden, soadern (S. 34) 'Ari-

stotelea fordert nicht einen auf dem GenSte
lastenden Druck, viehn-hr nur i>ine Empfänglich-

keit für Mitleid uud l' urcht'. Deutlicher würde

des Philosophen Definition so gelautet haben: 'Die

TragSdie erzielt als Nachahmung durah ^ Er-

regung von Furcht und Mitleid da» mit der

freiung von diesen Affekten verbundene VVohl-

gefllhl'. Hierbei rieht W. dk Stell« Poetik c 14.

1453b l > heran: f^ifl d^ c^y dni iUonnuA tpofiou

diä niiiTjcsniiz ()^^ f](fo»'^»' n(t(>(x<rxn'<i'^ny iny noif-

t^y, wobei er dui fitfitjotug als attributive IJe-

stimmnng zu ^Joyi;» falkt, wie schon Überweg
üWrsetzt: 'da der Dichter die Lust bereiten soll,

welche ans dem mitt<ds nnchahineuder Darstellung

erregten Mitleid- uud Furchtgefdhle liertiiefst' —
und gewinnt so dnreh die fiifiijnt( den ii^atz, dsb

nach Ar. die Freude an tragischen GegeostSndea
gerad(> bei der Naehhildnng denselben zn snchen

sei; eiue Öpur von der Arist. Theorie siebt er in

des Horatins epist. II 1, 210: (»oeta menm qai

pectus inaniter angit., auch hier sei das Un-

wirkliolio des Furclit- nii<l Mitleid-ErwecktMi-ltii

hervorgehoben. Aua dieser Wahrnehmung der

Niehtwirkliehkeit entwiekelt sieh die Yentandes-

thätigkeit, das 'liernen' {ftayihiyHy, (ut^^tHS

iVietic c. 4, 14481» 8 und 11 >, die Metrachtnn;,',

welche sich mit der Motivierung der Ilaudlung,

der Verkettung von Ursache nnd Wirkai^ be-

schäftigt; solche Verstandes.-.tliätigkeit wirkt der

die Seele innewohnenden IJefangenlieit entfjei,'''!!,

uud in der fortgesetzten Aufhebung deji Druckes

besteht die GemStaerleiehterung. S. 40: 'des

Tragische erweckt durch Darstellung von Leid«»

Furcht uud Mitleiil, da alicr die Gegenwart der

Leiden, die diis Gemüt aufregt, sich alu Hcheio

zu erkennen giebt, nnd der Sehein anf die Ab-

sicht, uns zn nuterriehten hinausläuft, so hebt

sieh die unangenehme Erregung anf, und die He-

seitiguug des Lüstigen bereitet uns eiue uiuchul-

dige Freude {xaQtiy dfiXali^). Ber Sehein ^
das Unterrichtende untereehridmi also dsa
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Tra),'Isclie der Kmist von di'm ik'^ I.i'Ik'IIs. Diese

Auti'aäsuug ist dailuicli immer iu schiefe Baliueu

gelenkt wortlen, dafi man das Unterrichtend« als

Zweok ausab, was nnr Mittel i»t, %. B. die Zii-

»clmner eine sittliche Weltauschunung oder

über be^itimmte meiuchlich« Fehler oder Tugenden

anftnkliren: dies fBhrt sofort cn dem Lessing-

scheu, überwundenen etliiHchen >Standi)unkt, 'der

Verwandlung unserer Leideuächaften in tugend-

hafte Fertigkeiten'. Die sittliche Weltauschuuuug,

Chnraktere^jensohaftea, Schold oder Unsehnld des

Helden sind nur Mittel, nm die Begründmig der

Handlnng, die ni.ox(. Ximc dem Zu-^cliaaer reeht

verständlich zu machen, sie geben nur den Stoff

ftr die Beflezioo fiber die Handlang. Bei dem

80 bekannteu Odiposstoffe war also die Aut'inork-

sanikeit des Zuschauers auf dio Art uiiJ \\ eise

der dyay^>iu^a^s, auf die Mütivieruug der Kata-

strophe geriehtet, deswegen hat der Dicht«: dem
Helden auch einen äufserst leidenschaftlichen

Charakter gegeben. Nnr also für diese Moti-

vierung, welche das sittliche Gefühl uud die Üe-

fleiion woUtiiKtig anregt, also nnr als solch em
Mittel kommt etwa eine oder die anders sitt-

liche Idee des Dramas in f?<tra(lit.

Die hier gegebene Auüa^uug der xäikxQati

ist also die Isihetisehe, welche neh jedoch von

den landlünfigen bisherigen gleichen od<r illin-

liclien Erklämugen dadurch vorteilhaft nntei-

ücheidet, daia sie sich auf der gesamten lia^is der

aristot. Ennstlehn, dem Prinzipe der fitfufii^,

unter Benutzung der sieli daraus ergebenden Be-

gri£Fe des ftayihit'ny wohlgefügt aufhaut. Ihre

Achillesferse bat sie wie uUe xa<ito^(»;- Deutungen

natfirlleh auch, sie bestellt wohl banpt^ehlich

dariu, dafs sie etwas ins Moderne •schillert', il. h.

dem ScliilU when 'Vergnügen au traschen (.iegeu-

stiindeu, der Freiheit des üemüt« im lebendigen

Spiel seiner Kräfte' Sholieh sieht, was natfirfich

der Verf. audi gemerkt hat (vgl. B. 37 .'58). Wie

dem aber anch sein mag, auch naeh einer anderen

Seite hin scheint die Abbaudlnug bedeutungsvoll:

spridit sie es dooh offen ans, ans weldier Art

von Tragödien ein <.'r >rser Teil der aristot. dra-

matischen Grunill)egnf}e geschöpft ist; dies sind

nach meinem Dafürhalten die wenigen Traner-

spiele nnd obengenannten IVanenpielstoffe, auf

welche sich damals die Dichter beschränkten,

Sagen wie Ödipus, Alkmäon, Orestes-IpUigeoie,

Kresphontes-Merope, iu denen also bisher nn»

bekannt gebliebene Verwandte sich gegenseitig

Hnhcil androhen. l?e:i('lit<'t iiiaii dies, so wird

mau des nnhistorischeu \'erfahreus recht iuue, '

welches man bis in tlie jnug'ite Zeit mit der

Poetik getrieben hat. Freilich citiert Aristoteles

den Äschjlofl, wenn anch selten genng, aber des-

wegen verlange man nicht, dal's .sein SjTstem anf

-Vseliylcische Dramen, die oft mehr unseren Ora-

torien ähneln, passe. Macht mau wirklich den

Yersnch solieher Probe, was ist die Folge? Ent-

weder man mufs sich Mülie gelien. den JLschylus

<rriiiidli(di zu mifsverstidien. oder den Aristoteles,

wenn mau deu Äsch^lus halten will, gehörig ab«

snkanseln, was t. B. Ufintber denn anch in seinem

sonst tüchtigen Buche (Gmodzüge der trag. Kunst)

nach Kräften gethan bat. Vollends nun gar Ari-

stoteles' Poetik anzuwenden auf die Mehrzahl der

neneren TragSdien, führt an den grOAten üngc-
rechtigkeiten nnd Ungereimtheiten; sie kann mit

ihrer thayvoiQttri^ , nfotTTfrun höchstens noch

gelten für die Fortsetzungen jener ödipusurtigeu

Tranerspiele, die, wenn sie Schiller in der 'Brüit'

genial wieder zu beleben versteht, gewiCi h*otz

mancher Bedenkliehkeiten alle Hörer noch mit

fortreifseu und ergreifen werdeu, aber sonst sich

in den spftteren Schicksabtragddien dw Mfillner

gänzlich überlebt haben. Uuerlaabi scheint es

mir, aristotelische Kunstbegriffe etwa auf die

'Jungfrau vou Orleans' oder gar 'den Prijizen von

Hombmg' beuchen so wollen; da natBrlich ist ca

d.mn leicht uud wohlfeil, über die Poetik den

.^tal) 7.U brechen. Zweierlei vergesse mau aui'ser-

dem nicht: erstens hat das aristotelische Fragment

eine nngriienre, glnohsam erdeheruMjhe Wirknng

zur Zeit Lessiogs, Goethes auf die Entwickelung

der deutschen Dichtung ausgeübt, zweitens können

Einzelheiten des Systems wie viele goldene Aas-

sprOche dieses scharbinnigsten aller Knnsikiitiker

noch heute heilsam und bessernd für die drama-

tische Knust wirkeu, wie denn Weckleiu mit tiecht

am Schlufs darthut, dafs Aristoteles* Forderung

des KnustmtUiiigen, des {,öveft4my der Form, nns

bewahren kann vor dem Kealisinns, welcher weiter

nichts thon kann, aU den Zuschauer gänidioh ge-

fangen oder beifimgen so machen, so dafii bd
dieser rein«stofflieben Wirkung die 3atiietische

Kellexiou gar nicht in Thitigkeit tritt

Berlin. H. Koncb.

Disiertationei philologae Viodobonense*. IV. Wien,
Gerolds Sülm. 1801 iOH S. s. A 4.

Der 4. Band der 'Dissertationen pliilologue

Yindobonenses' bietet drei Abhandlungen:

1. De tertio Andriae exitu, quem exliibet ('ode.v

Kriangensis OCC., disputaTit Flridericas Falbroclit

pag. 1.
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2. De coincidentia einsque usu Plautiao ot

Terentinau, scripsit Carolas Sigmund pag. 3ü.

8. De imoginibas nmilitudmiinttqiie, qnae in

C'laiuliani ennninibus iaveuilintlir, diapatavit Ca-

rolas Muellner pag. 9!».

1. Von dem Yorbaudeuseiii eiucr liritten ächluls-

eeoe d«r Andria des Tcreiu bsiehrta ans biaher

nur eine knr7:o Notiz in der Dissert^ition von F.

Schmidt (de nnni. nctor. in Pluut. et Ter, com.

Erlang. 1870, S. 3ÜJ. Falbrecht bat es uua uuter-

notmiMn, dieaao tertios ezitos Tobmideii mit einer

eingehenden BeHprechung zu veröffentlichen. Der

Verf. beginnt mit einer Auseiiinntlcrsetzung über

BeMha£Fenheit und Alt^T da» Codex Krlangensis

ao. 800, in dem alleiD diese SeUnAsoeDe erbalten

ist; er geht sodann zur rcien^io niiil emendatio

des Textes über, den die Haud^ohrift ohne Vers-

abteilnng bietet. Die B«Hprechung des Inhaltes

verbind^ Verf. mit einer Obenetanng in fBnf-

fiilsigen .Tambcu (in der Art der trefflichen Terenz-

übersetznng von Herbst). Eine Wertschätzung

Tom sprachlichen «nd ästhetischen Staudpunkte

ans ergiebt, dafs die Seen« niebt Ton Tarenz

selb.st herrühren kaun: Vcrf schreibt sie einem

Grammatiker des 4. oachchristL Jahrb. zu.

Die vorliegende Arbeit bietet somit Gelegen-

heit, sich an der Hand eines tiinsicbtigen Ffibrers

über diese sj^äte Yerballhomiaiamng der Andria

zn orientieren.

2. Oi« ESrscheinnug der Koincidenz sweier

Sfttse haben znerst vom al]g«mein-grammntiächen

Standjuinkte aus L;itttii:i!in iiml Müller in ihrer

lat. Gramm. (1884 ^) eingebender beiiandclt. Den
deerontanisohen Sprachgebranch hat daranfhtn H.

Lattmann ge])riifc in seiner Abhandlung: 'de coiu-

oideiitiii npud ricerotieiii vi at(|ue usii', (iöttiiig.

1888 (vgl. darüber den Jahrg. 188Ü der VVochen-

lehrift, 8. 322 ff.). Sigmnnd hat es neb znr Anf-

gäbe gestellt, die Anwendung der Koineidenz iu

der Sprache des Plantus nnd Terenz zn unter-

suchen. Zu diesem Zwecke setzt er sich zunächst

im ersten Teile seiner Abhandlung (S. 42—67)
mit seinen V»>rgrin<;crn über das Wesen der in

l'ri'^'e stehenden Krsebeinnug aii-einainler, wobei

uiciit genügend scharf liervorgchubeu ist^ dals das

logische Verh&ltois zweier Gedanken nnd die

gramwat» Form Ilirer spraehliehen Kinkleidung

zusammen erst eine Koinciilcnz im Sinne des

Verf.'s berbeitiihreu. Es werden sodann die ver-

Bcbiedenen Arten der koineidenten Sfttae festge-

stellt lind nicht bierfaer Gehöriges ansgesehiedeu.

hie Ansfiihrnngen des Verf.'s zengen von

Solbstiintligkeit des Urteils, und wenn mau auch

544

nicht überall seiner Mciunng ungeteilt beipflieliten

kann, so mag seine Arbeit doch als ein üeitrag

snr tat. Grammatik gern willkommen geheifseD

werdeu. Nicht d.isselbe Verdienst winl man dem

zweiten Teile der Abhandlung (S. 07— OHi zazu-

scbreibeu geneigt sein. Verf. bat allerdings mit

groftem Eifer nnd nnter gewissenhafter Benntnng
des handschriftlichen Materials alle Stellen aus

den Komödien des Plant, und Ter. gesammelt, in

denen Koiuoidenz vorliegt, und führt die statt-

fiobc Reibe derselben nach einem von ihm anf-

gestellten Schenm gi ordnet vor. doch dafs dadurch

das Verständnis für die Sprache der beiden

Palliatendichter gefördert worden wäre, wird mau

nicht behanpten kSonsn. Allerdings gebt Terf.

gelegentlich auch darauf ein. seine Auffassung

über manche Dichterstelleu dar/ulegen nnd ni

begründen, wie er i. B. das Fragezeichen, welches

Spengel hinter die Worte des Mieio: *obannat,

potat, olet ungnenta' (Ter. .\d. 117) gesetzt ha^

mit Recht als uuzwcckmäi'sig verwirft (S. 69)«

doch steht dies in keinem Zasammenhaoge mit

der Frage der Koincideuz, da das gmmm. Ver-

hiiltnis der Sätze da.sselbe bleibti ancb wenn wir

das Fragezeichen beibehalten.

Tm Sbrigen ist die Abhandlung in gcläutigein

Latein gesclirieln ii und bietet (von wenigen Dmck-
fehlem wie /.. B. S. 5i Anm. '.] 'orgine' fiir 'origine'

abgesehen) ihren Inhalt in sauberer Form, nud

wird so eine anregende Lektüre sem fBr jeden,

der sieb mit der Frag« der Koinotdem eingehender

beschäftigen will.

.'1. Als Ergänzung der Arbeiten von Kibbeck,

Zingerle, Gramlewicx, Jeep n. a. giebt MBllon-

ans eingehender Lektüre des Dichters heraus eine

riesamtüliersicht ri!>er ilie bei Clandiau sich fin-

denden Bilder und \ ergleichungon. Er behandelt

nacheinander die AnsdrOeke, welche anf GStter,

Menschen. Tiere und lebU)se C^cgeustande sich

l]('/:(!i(i> Iliii'li scheint dieses Kiuteiluugsprinzip

niciit sehr glücklich gewühlt zn sein, da es für

die Erkenntnis der Knust des Dichters gans irrs-

levant ist. Da Verf. die verschiedenen poetischeD

Ausdrücke stets auf iltve ^'riecliisehen nnd latei-

uiseheu Vorbilder zurückzulühreu sucht, so dürft«

eine Eioteiloug des Stoffes nach dem Gesidito*

punkt der mehr od«r minder grolsen Abhängig*

keit Cliulians von seinen einzelnen Vorgängern

wühl fruchtbringender gewesen sein. Doch wird

die Arbeit ancb in dieser Form on Prenndeo

der Muse Claudians nicht onbeaebtet bleiben.

Cbarlottenbnrg. IL Heller.
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Sottr«dZo«h, Piatos Gorgins als Srliulloktnrc.

WisMDsdMftliche Beilage 211111 .iuhrchbtjricht des

herzoglichen Gymnasiums Martiiiu Kntliariiieiim zn

Rrnnnsthwoic. Ostern 1892. 4". 22 S,

Der \ i rf , der mit grofser Wärme für die

8cbuUektüre i'latuus eintritt, verlangt, dtil's bei

der Auswahl äm an IcMudea Dialoge in eratcr

Linie daranf Bedacht an nehmen sei, dafs ebenso

der ethische Gehalt dersen>en, wie das, was in

ihnen typische Bedeutung hat, beim l nU'rrichtti.

mDglielüt nur Odtnog gebraoht werde, da in

den Schülern In ^tiInInte Empfmdiingen nnd An-
lehamiDgeu geweckt werden solliii, di>' es ihnen

erleichtern, im heatigeu geistigtu Leben sich zn-

reeht an finden. Von dieaem Standpunkte ans

scheint ihm unter den platonischen Dialogen der

Oorpias es Torzugsweise zu verdienen, mit den

Schülern gelesen za werden. Wenn bisher bei

aller Ano'kennnng des eraiehlichen Wertee dieser

fiektiire Zeitmangel sie bei dem übermiifsigen Um-
fange des Dialoges als weniger geeiguet erscheinen

liel's, so hofft er, dals einerseits die neuen Lehr-

pline fteieren Spiehwim sebaflen werden, and«r-

seits durch ciiicii zweckiniifsigen Betrieb ein

rascheres Fortschreiten sich ermöglichen lasse.

F8r diesen letzteren giebt er einige sehr beher-

ligenswerte Wink«, and da er sidi sowohl mit

den ein8chl:ij;i;j^en Krklüniiigssciiriften als atich

mit der pädagogi^^cheu Litteratur überhaupt voll-

kommen vertrant zeigt, so kann seine — Sbrigens

auch lehr hfibsch geschriebene — Abhandlaog

wirmstens empfohlen werden. Der Sclmlc wir<l

eine Etrkliraog, welche von den hier dargelegten

Genchtapunkken anhebt, gewif« nur Nutzen

bringen.

So sehr es den Ref. freut, sich mit dem Verf.

in iillen wesentlichen Punkten im Einklänge zu

wissen, so mag doch gestattet seiu, hier in aller

Kflne noeh daranf an Terwetsen, dafs von det

LektQre nmfangreiclierer Dialoge Piatons, wie des

Gorgias, l'iiaidon, I'rdtapuras. scllist dann nicht

abgeseheu werden sollte, wenn wirkiicli Zcitmiingel

die BewUÜgong des geumten Werkes nnmöglich

zu macheu droht. Für einselne Partieen — im

'Jorgias allerdings nnr wenige — kann denn doch

uicbl ein su hohes Interesse bei den SSeliiUeru

voransgesetak werden, da6 es nicht geradeso anm
Vorteile für den Erfolg der I^ektüre gereichte,

wenn der Ltdirer von einer eingehenderen Be-

handlung ub:,ielil und sich beguiigt, den (iedanken-

sosammenhang an vermitteln nnd festhalten an

laasen. Jedenfalls wird dieses Verfahren eine

xiehtigere Yorstdlnng von der Bedentong des

5«6

Schriftstellers uml seiner Werke gewinnen Iji.s.sen,

als wenn man die Lektüre grundsätzlich auf die

Apologie nnd etwa noeh den Eriton, Euthjphron

oder Ladies besebränkt.

Prag. A. Th. Ghriit.

Aristotle's Constitution of Athens, by John E.

Sandys. A ruvised Icxt with au introduction

critical and explaoatoiy, notes testinionia aud
indiics. I^>ndon, MaemOlaa and Co. 189S. LXXX
u. 302 S. lü

Neben die kritisehen AmgAm herrorragender

Gelehrten stellt Sandjs ans seiner Vertrautheit

heran- mit der Verfa.ssung''geschichte und den

8taatsaltertümeru Athens diese durchaas wissen-

sehaftliehe Ausgabe, in der er mehr dte Zwecke

des l'uterrichts ins .\nge fafst. Seine eigenste

.\rbeii liegt vielleicht nicht .so sehr auf dem

Felde der Konjekturalkritik (etwa 30 neue Ver-

besiemngsTorsdilKge finden sich von ihm) ab in

der Erklärung des Textes durch vollständigen

Al)druck aller Belegstellen ans der griechischen

Litteratur und durch eine ausgiebige und ge-

schiekte Wort-, Sata- nnd SaoherklSmng nnter

fleilsigster und umsichtiger Bennfanng der neueren

uud neuesten Fni->cInHiv; Europas und Amerikas.

Dielte Aasgabe sa>uimeit den Ertrag der wissen-

sehaftKehen Arbeit seit dem Bekanntwerden dsa

Uuchs .lanuar IS'J] bis Anfang WXi. Der Vert

erfreute bich dabei der persünlichen ljnter;4tützung

vou Gelehrteu wie Kenyon, Major, Newmuuu,
Wyse. YgL die Vorrede, die vom 27. Deaember

IHÜJ datiert. Eine genaue Eiuleitung verbreitet

j*ich über die politische Litteratur der tiriechen

vor Aristoteles, bespricht die Werke politischer

Natnr, welche diesem sngesehiieben weiden, giebt

ciuo chronologische l'bersicht der Schriftsteller,

die die l'oliteiai des .\r. anfuhren, von Philochoros

bis auf Tzetzes und Eustathios, dazu die Citate

in den Scholien, stellt die Litteratur smt dem
Er.schciniMi der Xeumannschen Pragmentsammlung

hS"27 nnd du- über die zwei Fierliner Papyrns-

stücko zusammen, beschreibt eiugeheud deu l'u-

pjms des britHsehen Uosenms, erSrteri die Abfaa>

snugszeit (:}_'S - '\-2b)xuxd Echtheit der 'Verfassuugs-

geschichte der Athener', ilir Verhältnis zu den

l'olitika, den t>til, ihre Quellen, verzeichnet übor-

siehtUdi den Inhalt nnd die gesamte BibKognqthie,

sowohl die Ausgaben und Übersetzungen als auch

die (13H| .\rtikel in deu Zoit>chriften nnd die ge-

sonderteu AbhuudUmgen, leruer die Untersuchun-

gen fiber das athenisobe Staatawesni nnd fSgt

schliefslich einige Abbildungen von Münzen,

Stimmsteinen n. dgl. ans bekannten Werken bei.

17. UmL WOOHBNSOHRIPT FÜR KLASSlStJHB PHiliOLOOtB. IS». No.
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Es ist (liibi'i wohl keine wiclitij^ero Schrift iilier-

gaugen (Lukous Arbeit in der ^Aih^fü fehlt),

kein irgendwie bedeutenderer Gegenstand fiber-

Heheii woj-ileii.

Der Text ist nach dem Fiiksimile und an

schwierigen Stelleu nach dem Papyrns selbst re-

digiert nnd, soweit ioh sehe, Milerlos gesetzt

worden; Sandys schliefst sich an Keuyön ' und

Blais haniitsächlich an. Die eigenen Krnii%'ktnrcn

sind zum Teil iu den Text aufgeuoiniucn und

dnreh Sternoheo eingeeehlosseo oder in die An-

merkungen verwiesen worden (s. S iiKSb ihr Ver-

zeichnis). Unter dein Text stehen die kritischen

Noten, deren Vollständigkeit »ich bei der Ver-

gleiehung mit den frOhereo Ausgaben ergiebt

(.'), H ist ttlav ausgefallen: (!, 10 xai //fi' Wcssely,

Bhils, Hude u. dgl.). Die Priorität einer Ver-

besserung ist kaum fest?.iu>tellen, ob z. H, Hernar-

dakis oder Sandys saerst iniftnono (e. 8) ge-

schrieben, nnd daher weichen die .Angaben der

Ansgaben ab, häufig nur in der Reihenfolge; aber

der Wissenschaft kommt es doch auf die Sache,

nicht auf die Penoa an, nnd sehliefldieh kt es

Pflicht nnd Recht des Heran.s<febers. eine Aiis-

Wiüil zu trcflfen. Soweit es für die Konjektur von

Bedentnng, sind die Lesarten des Papym« in Un-

oialen wiedergegeben. Unmittelbar unter den

Noten -ifnil ih'c Holegstellen ans den Schrift-

stelleru, Lexikographen und Scholiosten ubge-

dmckt nnd, was nochmals hervoigehoben m
werden verdient, vollstftndig. Sandys hat anf Hc-

rciclu-nnig dersrllien ans den S.liuli:i~itpn oilcr

Autoren wie .\risteides sein besomlcrcs .\ugeu-

merk gerichtet. Manobe Citate sind begreiflicher-

weise in die erith'irenden Aninerknngen hinein-

gezogen, nan!entli<'h die ;uih den Politika. Die

Erklärung ist eingehend und bringt' unter lieriick-

siehtignng der Inschriften besonrien {8r den zweiten

Teil Niiic.-; fiir die Kapitel 1—41 hat Kenyon

«las Beste i^ctlian. Kigenen WCrt lu sitzt fi-nicr

das Verzeichnis der griechischen Wörter (und

Stellen), in dem diejenigen, welche sieh nicht in

dem In'kx Aristotelieiis von Bonilz fiuden oder

nberhaupt Iiisher unbekannt waren. Iiesonders be-

zeichnet sind. Die holländische Anngabc hat den

index dictionis von dem der nomine et res ge-

trennt, Sandys arbeitet beide Indices unter Ver-

tiefung der .Aufgalie /iisannuen. Kr citiert nacli

Kapiteln bcKW. Kolumnen und erleichtert so die

Arbmt der Znknnft, wahrend das englische Ko-

gister zwe<-kniiirsig nacii der Seitenzahl seiner

Au.*«gabe gefertigt ist. Die Forschung ist im

Flnfs nnd wird (Br Text nnd luterjiretatiou vor-

wärt*; schreiten; aber es darf ausgesprochen wer-

den, dafs zur Zeit diese Ausgabe die Benutzung

der aaderctt Editionen nnnStig macht.

Kottbns. Behn^der.

A. Seheiadlar, Lateinische Scbulgranmatik.
Fflr die Asterreichisclicn Gymnasien. Zwrfle, la-

besserte Auflage. 'WieTi und Prai,'. F Teuipsky.

1S92. 239 S. gr. 8. (ieli. .Ä!, geh. 2.20

Der ersten Ausgabe dieser beachtenswerten

Schnigrammatik habe ich anfier in Rethwiseh*

Jahresberichten IV, IV .30 in dieser Zeitschrift

ISIK), S|i. 107— 41'2 eine ausführliche Anzi'ige zu

teil werden liu>.sen. Das dort getalltu ullgemeiue

Urteil halte ich auch jetat noch in Tollem Um>
fange aufrecht. Ks kanil sieh hier nnr daran

handeln, oli Verfasser die inannigfaeheii Vorzöge^

seines Buches in zweiter AuHago zu erhöhen be-

strebt gewesen ist; ob er den Ton anderen nnd

uns gegebenen kritischen Winken folgend in

Wahrheit eine TCrbesserte Auflage dargeboten hat.

^'erf. zählt im Vorwort die Sehrifteit auf, ans

denen er nene Anregung gewonnen. Hier ver-

mifst man die Abhandlung von A. Snrber 'Gber

die ^'erwertung der wissenschaftlichen Ergebnisse

für die Schnlsyntnx des lat. Infinitirs* iu den

Pliilol. Abhandlungen H. Schweiser-Sidler gewid-

met S. "(5 ff. (Zürich m)\) Tdi habe in dieser

Zeitschrift läU2 S. f. gezeigt, wie sehr diese

Abhandlung flir die Darstellung der Lehre Tom

Aec. c inf. die Beachtnng der SchnlgramnMtiker

verdient. Zwar hat auch Scheindler den betrcfiTcii-

den Abschnitt umgearbeitet, aber das giiuze Ka-

pitel liefs sich nach Snrber noch einfoeher nnd

für den SchBler falslicher gestalten.

FJine genaue VertjItMcliniijj lieider AuHagen iT-

giebt unn allerdings, dals überall im einzelnen

gefeilt nnd gebessert worden ist. So ist 8. 8 im

Aiiseldurs an Brugtnauus (Jinndrifs II IKIa 1 die

f ilsclie Lehre berichtigt, nach welcher der Vo-

kativ »nf ( ans ie kontrahiert sein sollte. 8. 8

unten heifst es jetst richtig: bei einigen Stämmen

auf -to fallt o im Nominativ d> s Sing. aus. G5nf*

lieh umgearbeitet ist der Aliselmitt V(tn der M. De-

klination; er ist um zwei ."^iteu erweitert uud

namentlich die Einleitung vermehrt worden; Pa-

radigma laitH und raiU.r ist beseitigt. Die Oar-

stellniig hat hier unzweifelhaft gewonnen. S. 14

steht jetzt richtig jawen statt /««.r. -4uch die

Oeschlechtsregeln sind umgearbeitet nnd durch

eine Sbersichtliclic Tabelle vermehrt worden;

hinzugekommen ist eine tabellarische Übersicht

der Stämme. In gleicher Weise erweitert sehen
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wir § 25 den Aahaiig («oregelm&TrigiB Dekliaation);

die unrichtijj;o Ans<'fziiti<x virci aus *!/j*,v<i ist gc-

stricbeu. Die Übersiclit über die Uiidung der

Kaans in allen Deklinatioaen § 32 TetTät überall

die besaemde Hand, wialdb« aneh in 8 71 Fnls-

notf die Fit'lirt» vmi dem tiniiehüchon Suffix imf

•«IM berichtigte, ^\etx Ausdruck 'Biudevokur aus-

merzte, daa Fkrtidpinm fnturi im Verbalrerzeicb-

uis als eine nnnQtige Ersehwemog beaeitigte.

Weun aber S. 02 iur^itrinis und smiturus ge-

strichen wurde, so konnte dasselbe .Schicksal auch

Monatunia treffm. Wenn gemäTs meiner frQberen

KririiiiTuiig die in der 1. Anfl. angenommene Lang**

des Vokals vor -m nun gesell wunden ist, so daCs

richtig te»tum^ pre**tu, J'i*»h», seüaus, Jitatua cet.

gelehrt wird, so rnnfs es Terwnndem, daTs trotz-

dem eeiMi, iu»xu* geldiebeu ist. Verf. hat

«ich ganz nach Miirx ll!lf^lllll•ll - «jjfrii Ii(t't, hätte

er aber die Litteratur geuauer verfulgt, ik> wurde

er wissen, daTs Man selbst noch inkonsequent

Tcrfahren ist. vgl. meinen Nachweis iu Rethwisch'

Jahresb. \\ 3"i. So i>t aueh die Kürze in

vvjci (Scheiiidler * S. Ib) gegenüber rexi, loci, Ji-

lest, iii',jlt:ci unhaltbar. Abweiebend Ton der

1. Aufl. ist die Zählung der Ver.ba der 2. Kouj.

— Lino S. 72 hat keine eigene Nummer erhiiltrin

sondern ist zu »iuo gestellt; es konimt aber auch

bei Livins, nicht bloTs bei den Dichtem vor. Das
Bebpiel ans der Wortbildungslelire praeco, dessen

Allleitung bei Scheiudler fraglich war, ist nun

gauz fortgelassen, ebcuso ^ dos Ueis])iel j'ri-

gUtm mit gntem Grnnd gestriehen zugleich mit

den angebliohen Partieipia AonMfu«, toriodi«, a«fK-

1)1», crinidu.

lu der äyntax hat A'erf sicii manche not-

wendige Yerbeseerong augelegen sein lassen.

rnklassische Beispiele wie 67 eis jxufm, pura,

hilldiii Oller tiicht iinisfn-^jiittii^o vvie IVt oppuhim

coHcrtmatum eul sind gestricheu, g ÜU Anm. 1

nnd 100 Anm. ] ist die apodiktische Faasnng des

Regelsatzes abgeschwächt; eine von Härre ge-

wünschte Umarbeitung bat inilc- i\<-r tranze § ](>0

nicht erfahren, wohl aber der § lui, welcher ein-

sehneidMid geändert wurde. Von § 185 bis 18S

stimmen infolge der vollzogenen Umarbeitung die

Paragraphen leider iiielit mehr mit denen der

1. Auti. überein. Geuauer gefafst wurde auch

§ 103, 1, beseitigt der Znsatc in § 114, .S der

1. Aufl. über alJiinc, v< rbess<'rt 124 b, indem
ut nach iiilni'gl als selten bezeichnet wurde, be-

seitigt endlich die Umscbreibuug mit julunim rat

in 17^ etwas Terbeesart § 177 die Lehn vom
Ronjnoktir nod § 218 (daa absolute Maeip) mehr i
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in unserem Sinne. Hier hat die FWnng der

Hegeln nnzweifelhaft gewonnen. Audi einzelne

andere Vorzüge dieser ueueu Auflage, welche \'erf.

ihr im Vorworte naehrllhmt, wie die übemieht-

liehkeit der Daratellnng nnd des Druckes, Ver-

mehrung der Beispiele u. a. haben wir tbats&eb*

lieb vorgefuudeu.

Zum Schlüsse sei noch eiuiges angeführt, was

man geändert sehen mdehte. S. ;{8 sollte es

heil'sen: Abi. statt ijuofjuain oft u!I<> (nicht: ge-

wöhnlich uUo). — Die Panigrapbonbezeichuung

70 fehlt am Rande «nf 8. 59. Di« Verba, welehe

mit knrsar Stammsilbe ein Perfekt auf •» bilden

wie ijf Ki (ges-), prrmo, ronciillu ret. waren S. J»!)

uüteu KU ueuneu. — 8. 6U, No. 31 streiche Uctua.

S. 70: proeuäo nnd verro sind nieht 'diditeriaeh*.

8. 75 ist dJtpiei» nnd pettieia öberflSssig nnd stS-

rend. |< !)2 setze ni>n statt )niii, % ISil ist ZU

tilgeu: 'wie vielfach im Deutscbeu', denn im

Dentaehen giobt es doch keinen *Abla(l»vn8 instm-

mentt\ — 8. 104, Z. 7 mnfs hinter Pasa. 'bei

Cäsar' stehen, denn rirero hat es nicht. —
ä. llü, 116 ist die uuhaltbare Erklärung von

intemt nnd rf/ert geblieben. Das med, tud bei

iiiU reat bat einen anderen Ursprung. Bsi 0/nm nt
dagegen ist S. 127 die Krkliirnng gestrichen

wordcu. ^ 203 Aufuug i-st der von mir iu dieser

Zeitschr. 1890, Sp. 411 aufgedeckte Widerspruch

leider unberücksichtigt geblieben, auch mauches

andere dort angeführte Monitum zu wenig beachtet;

es bleibt mithiu zu wüu.scheu, dal's Verfasi'er an

seinem in so Tieler Beaehnng TortrelFliehen Werke
noch weiter feilt nnd arbeitet.

Kolberg. S. Zimnar.

AiuljQe au ZciliehrilleB.

Anhiv für lateinische T>exikograpbie und
Gramuiatik. Vill 2. (.Schlufs.i

S. 287 f. G. Schopfs giobt einige in d<'n Lexicls

fehlende Wörter aus dem Ajrianer Candidas. —
S. 289 -J9S. B. Manrcnbrccher 1. Zur fiillski-

-rlicii lirrin^i hrift : foinl \\iril /u 'folrtj. Oott'üo)

gLstellt, also Qbcrs-ctzt: 'Schmauscud »erde ich Wein
zechen, denn morgen werde kb darben.' S. Mavors,
Mauiers, ^larl^i'*;; "NTauiriN i-! ein K(i;ii]ii)^itnni, ilissen

erstur Teil nia einen uns niilirkaiiiitrii Staiiiiii eiitliait,

denselben, der in Mamen ii-. Mainm iiis steckt. So
auch in Mavors von vcrto, also = Abwcndor (des Un-
heiles) oder Siegwenrter. Martscs auf der Harser-
!iroii/i' aus dem FiuiniTsec (Schneider ist Rra-

)ihisclii' Variante vuu Martsais. 3. riurimus: bei der
Erkhkniug ist von piolmme ansrageben nnd danach*

als Stiuntn plo atizusef/en. 4. Suetiirniis ist von Sa-

turnus durchaus zu trennen. - S. 21):i f. C. Wey-
man: Fttr GeaUms nizis wird eine Anzahl von Bekgen

17. Mai. WütHENSt HlllFf iÜU KLAÄWslÜUHE miLULOUlE. Itm. No 20.
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beipcbracht. Die Mossnn^' all^s^lH (s. Ardiiv VII,

S, 52'Jji findet sich auch Cypr. Call. gen. 288 P.

Zur Glosse: accedet — dn/^rm (Oorp. gloss. II

12, 53) ist zu vcrpl. t'soncr, I,oR<'inlrn iler Peliigia

1879, S. 40: 'bei unigx*^*^^"* ^^'^^ später der

Gedanke nn das Ziel vorgedrängt'. — S. 2!'4. E.

Ludwig fuhrt fttr pripositioDales relro an SeduUns
pasch, op. I, p. 168 H. — S. 394—996. Ed.
Wölfflin, Zur Konsiniktion der Stildtenainon. Es
wird erkliirl, warum man Itci ihn illtoren Klassikern

nur ad (apud) Baias, nirht Bais findet: die Sonimcr-

gftste wohnten in den Villen der Umgegend, nirht im

Orte selbst; Tgl. ad Homam esse, venire, von denen,

die sich um einen Triumpii bewerben. Florus I'raef.

wird man xa der Lesart des Cod. Nazarianus duceutis

qainqaagint« anno« patet (annis des Bamh.) Kortlek-

kehren müssen. T>ic Anscliauung von Skutsch, dars

vcl eine lm|ierntivform sei, wird (;estüt/.t. — S. 207.

Ii. Kubier, Naciitriige zu (b.in Aufsätze Uber die

lat. Sprache auf afrikanischen Inschriften. — 3 1 1 f.

Dago LiDcke kOndigt eine kritische Ausgabe der

Itate an.

Archiiologisch - epigraphisebe Mltteilongen
ans Österreich rii(?arn. XVI, 1.

S. 1—1.'}. Wol%iiiu; Ueiihi l setzt seine Ue-

»chreibnu^; ib r Skulpturen im .Vugustustempel in I'ola

fort. Mo. 83. Viereckige Ba^ für eine Ehreuatatue

des Q. Mnrsins Plinins Minerviamis. No. 83. Mithras-

ri Hof. S. 14 1*;. .1. .Tiiii;:. F.iii veri.'esscner

an biiüldKiseh-epinraphisclier Bericht, wiederholt aus

A. L. Schlözcrs 'Briefwechsel' (erschienen 1779) die

Beschreibung der beiilen Insrlirifteu C. 1. l'G63

(IIalikariias5s) und C. 1. L. Xll 406 (Ale.\aii<iria). —
8. IG— 10. R. Wcisshäupl publiziert 5 latcin. In-

schriften aus Poln.— S. 19—21. A. V. Domaszewki,
Litstratjo exereHas. Vor einem Kriege, oder vor der

Schlacht wurde das Heer einein Ueiniguny;soiifer unter-

worfen. Auf diese Lustratio bezieht sieh eine Seenc

der Trajansiiule (Fnibner Taf. .35) sowie C. 1. L.

¥«08 und III Supp. 8112. — S. 22—32. Frank-
furter und Knbitsehek teilen eine Reihe lateinischer

Inschriften ans WostunKarn (Eiseustadt, Ocdenbnrg,

Baab, Komoru, Sloinamanger) mit. — S. 32-49 giebt

P. Sticotti einen Bericht Ober seinen Ansitug nach

Libuniien und I>:ilinatien I sOO umi isOl. Ikn Veglia

wurde das Üruihsliiik einer iiliistiselifii (irujipe, die

Geburt der .^idirorlite aus der Muschel dar-tellend,

gefondeu. — S. 49—68. Ileiur. Swoboda, Artbmius

Ton Zelefo, polemisiert gegen die Art und Weise, wie

die riiM-liii lite liit sis pcr-isi bcii S|iiiiii^ vuii liuM'it ml^l

Bauer bchuadelt ist. Die gO(;cii Arthuiios ausge-

sprochene Atimie war gidebbedentend mit Achtung;
.\nab)','a wer ien dafür bcigebrarht — S (^0 -75. L.

Campi, Kas llt iliLXtiim des Satumus auf di u schwarzen

Feldern (camiü m ri) bei Cles im Val di Mou. l>ie

dort gefundenen Insciirifteu beziehen sich voruehniUcb

auf den Knlt des Satumus. 1888 kam auch ein Kopf
de> tlotti s aus K;ilksteiii ZU Ta^'o. - - S. 75 -0:<.

K. l'atsi h, llerii lit ul>er eine Kcisc in Bosnien, teilt

eine Reihe latein. Insihriften aus Bosnien mit. —
S. 9.'}— 1112 publiziert Th. Mommsen eine lateiniseh-

griccitisclie Inschrift aus der lykischeu Stadt Arxkanda.
j

Erhalten ist der Scblnfs eines kai=erlielicn Reskript*

in lateinischer und eine an den Kaiser gerichtete Sup-

plikation in griecbhcher Sprache. Ersterem Hegt die

L'leii he Redaktion zn Grunde wie dem von Eusebius

mitgeteilten Erlafs an die Tyrier. In der griech. ü^
knude bittet die Provinz Lykieo und Pampbylien um
Ausrottung der Christen. Die Eingabe flUt in das

Jahr Sil oder SI2, in die Regimungszeit des Maxi*

minus. - S. 102 — 107. F. Hiller vnn riaottringen

handelt auf (Irund zweier grierh. Insrlirifton über den

rhodisehen Strategen Nikagoras. — S. 109— 112.

Kubitschek liest in der Grabschrift des röni. Ritters

P. Aelius Kastorianus ans Spalato, C. l. L. III S. 87S3,

tnniiiiip/). Azimifiuin statt municij). Pazinatium. Da«

Muuicipium Azinum wird nocii zweimal genannt und

ist wahnchmnHcb In der Nftbe von Naron* so melicn.

Bulicttino di archeologia c storia Dalmata.
IsiiJ, 12 Dezember.

S. 201— 204. Fr. Bulie publiziert eine ICcilic

neuer Insehriften aus Sakua and Umgegend und Lissa.

- S. 205. G. H. de R o s s i iiiaeht Vorsehb'lgo zur Lesung

der Inschriften Bull. Dahn. IbOj No. 54 pag. 98 und

No. 210 pag. 8. — S. 205f. Fr. Bulie, Katalog

der 1892 vom Museum zu Spalato erworbenen Gem-

men, Forts. — S. 206 f. Fr. Skarpa, Funde von

AltnUlmam am Se« «Pmkljaa VdiU*. — 8.

Fr. Buli.', Vcrzeiehnis der 1802 vom Muüeum lU

Spalato erworbenen Altertümer. - Als Supplenest:
Index epigrapbico« Bnilettini 1892, eomp. Fr. Bulie,

Rezensions-VerMiclius philol. Schriften.

Adler, M., De Alexandri ICagni opistularuin

eonmereio: ^>hW. 13 S. 896*398. Die Kolgemngcn
des Verf. sind leider .illr verfehlt. C. K GU>,.\

.\ssvrian and Balivlimian letters. P. 1. bv

1{. 1'. fhirpir: Aead 1(><^>» S. 224 f. Sehr nützliches

Untcrneliinen, das allerdings durch eine beigefügte

Übersetzung noch weit dankenswerter nud auch Rlr

weitere Kn ise \u\\ Interesse sein würde. ,1. //. Sojici'-

Bariug - Gould, S., The tragedy of the Caesars:

OTcwn-. VII 1-3 S. 54-57. Der Terf. llTst in diesen

biograidiisehen Skizzen zu Portraits der rrimischen

Kaiser bis Nero seiner Phantasie zu viel Freiheit.

A TiUey.

Beugnies - Corbeau, Archtelogie de T^igjrpte

et de la lud«o: BphW. 18 S. 407-408. Hat nur

teilweise .Viisprudi auf Il< a« btuiig. J. Jlbrrg.

Boisaci|, E., Lcs Dialccts doriens, phonitique et

morphologic: CYow. Vll 1-2 S. 58-62. Wird TO«

A'. W. Faift der auf viele Einzelbeiteo eingebt,

pfiddon.

Catullus Attis transl. into Euglish vcrse by

OraiU AUnt : Claasr Vll 1-2 S. 44 f. il Y. TyreU

behandelt Metrisches.

Crusius, u. Cohn, L., Zur handsrbriftliclte'i

Überlieferung, Kritik nml <,iuellenkunde der Panuni«)-

graphen. Mit .Vuliiui.; I': SprichWörter des Eusta-

thios von K. Kurtz: SphlLl S. 97-101. Inhalts-

angabe von J. Sitihr,
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Euri]nilos, Mi'(li ;i. f'SfSüJxr ^axcqgacfoc: Ret 12

5. 218-220. Nutzbringend. P. Dfcliarme.

Ovilclmi ltl«!sensis Aldae conioedia ed. Carol.

f.o>iif'}ifv: I.< . \-l S. 410 f. llulit auf eiiit-m brtiten

unil iilliiiii Aiibciauiii- luu li suli«k'ii kritischen Apparat.

Hatch, Kdwin, Griecheiituin und Cliristfiituni.

Deutsch von Prtnteben-llantaek: LC. 12 S. 393 f.

Aas)^e!chnete Obenetjyng eines trefflichen Werkes.

Hcroilot, MorceaUX clini-i-; |Kir .1. Ihmr^lli

Uer. 12 S. 2l7f. EoipÜBblen&wert : doch vcnnil»t M.
Egger topographiscbe Karten and eine DanteUnng
dos Dialektes.

liofmaiin, Fr., Aiisgcwilliltr Hriefe Gieeros I,

6. Aufl. von K. Lrlnnauti : ( luniir.WW i S. 4t; f.

Wertvoller Beitrag zur Kritik uud J:Irldining der

Korrecpondenz Cioeros. L. C. Pwnrr.
Ilolilcr, .\., Allk.'lt. Sprarlisduitz. 3: DLZ. 14

S. 4"25. Bcmcrk^nl^en über KinzfUieiten. K. IJühutr.

Homor, The Odyssey. VA. by Artlnir l'inti:

LC. 12 S. 409 f. Nicht "frei von Mifsgriffcn. •/. W
lloincr. Wörterveraeicbnis za Od. I 1-324, von

Siekinger'. GjfouuuiMm 6 8. 209. EmOnBcht. J.

SiUler.

Hru;a, Ernst, Beitrüge znr Oeschichte des

grii ihisclicn iiml rfirniscli. FaniilicnrMitrs. I: AT. 12

S. 107 f. Ausiiezeithnfl durch Klarheit und umsichtige

Verwertung des Materials T/i. A'.

lamblichi De cotnmnni mathomatica scientia über

ad fidem codicis florentini edidit Nieolau» Fitta

B]^W. 13 S. 3;>S-399, Lobende Anzeige von y.

Die Inschriften von Pergamon, unter Mitwirkung

von ErnH P^Mdut and Kmi Sehuehhardt, heraosg.

von Max Fräide!. I. Bis zum Kmlf <bT Knui :-/. it

:

BphW. 13 S. 3&0-396 Dem Werke ficbri. Iit es im lit

an wirkHchcn Vorzügen. Dnmo Keil.

Joost, A., Was ergiebt sieb aus dem Spracbge-

brancb Xenopbons u. k. w.: T)LZ. 14 8. 424. Znver-

iilssi^e An}:ul)en , iLber nlnii' lic^rbi^inknng ftof das

wirklich Uem^irkenswerte. A'. Üchtnkl.

Lang, A., Homer and Ibe epiet Afheu. 3416
S. 465 f. Der Standpunkt des Vcrf.'s — V< i t i ligung

der Einheitlichkeit der Uias — wird nidit t;> billigt,

aber die anständige Form der Polemik anderen zur

Nachabmong empfoblen. (s. a. 3418 S. 537.)

•J. van Leenven, J. F., Endiiridion dietionis

cpicae: A'/^A/^. 7 s. 102 f. Die sor Zeit braiidibante

homerische Grammatik. SiiU.

Lettres inidites des divers snvants de la 6n du
XVIT. Pf (Iii coinnicncement du XVIII. sieclr- publii^e^

par Fniilc Gigas. 11. Lcttrcs des liiintlictins de la

congrcgation de St. Maur ir..^2-17iKi etc; liphW. 13

S. 409-410. Auch dieser Teil verdient alles Lob.

f^tmz Hühl
1.0(1«, A. I-'evangile et rai>ocalyj)se de l'ierrc:

21t LZ. 7 S. 187 f. Enthält einen verbesserten Text.

R. Schür, r.

Mitschke, P.iul, Der Froscbniäusekriei: ans dem
Griech. übersetzt . .: /,('. 12 S. 410. Eine Icj^bare

t)hersetzung ohne neue Hcsullate.

Paoli, üesare, Die AbkQrznugen iu der latein.

Schrift des Mittelalter«. Aus dem Italienischen von

JC. Lolmii 'i, ! -.
/>'

'.
1-2 S. 41 1. Ein Verrach, die

Abkürzungen zu sy^tumatisierun.

Pcrnice, A , I.idx'.i. Riiinisclics i'r ivatrecht im

1. Jabrh. der Kai^rzeit. Iii 1: J)LZ. 14 S. 433.

Inhaltsangabe. A. v. 'fuhr.

llcbelliau, .\., De Vergiiio in infurinandis mnlic-

bribus quae sunt in Aencide iiiventore: ßphW. 13

S. 403-404. Verf. weist eingehend nach, dafs Vcrgils

Frauengcstalton durchweg Originale sind; sein Latein

ist Idder oft recht fragwflrdig. /Conrad Rtudterg.

Hcinar h, S., I/oriuine des .\rycns: H/ilt W. 13

.S. 408 4t»9. Anerkennende .Anzeige von Fenl. ./uaii.

Uibbeck, Otto, Gcschichlo der röm. Dichtung.

2. n. 3. Bd.: .\/>l>U. 7 8. I03-10.'>. Ein Werk der
höchsten Bewunderung wert. ^f. Kiihlrr.

Schncck, B., Quaest. jiarocmiograpbiciie de codice

Coisliuiaao 177 et Kudemi quae femntur lexicis:

SphH. 7 8. 7 8. 101 f. Ein wertvoller Beitrag. Eil.

Kurt;.

Stewart, II. Fr, Boethiiis: r/,,.v,vr. Vll 1-2

8. ,'"}7 f. AnerkciiiM iidi! Inhaltsangabe v,>ii .1. Jiummfr.
Taciti annalcs I-Vl erlil. von Aippen/ei/, 9. Aufl.

von G. AniirfMii: Ciatsr. VII 1-2 S. 74.' // Für-
iietiux Zählt kon die Änderungen auf, die er lAuitlkh

billigt.

Texte und Untersnchnngen nr Geschichte der
rtltkirchliehen l.ifteratiir vnn Qyi-nr von (rfUuinlt und

.l</o/^" Uuniack: VIII. Bd.. lieft 4. Die griechische

i'bersetzung des Apologetiius TertuUians. — Medizi-

nisches aus der ältesten Jürcbengcschichte. Von Ad.
Ilarnaelc: BphW. IS 8. S99-403. Siharfsinnig und
iiiuslerliaft ./ofiaimet Tlhi-rq.

Thomas, £, L'envers de la socicte romaine
d'aprts P«trooe: Rar. 19 8. 220-823. Gdstnich and
lehrreich, doch vielleicht ni eOig gearbeitet. P.
i hülllas.

Vergil als bukolischer Dichter, von Sonutaq:

GymnemUmt 6 S. 208-20!). Die Frage nach Ab-
fassnngszeit und Abfolge der Eklogen ist wesentlich

gefordert. ./. (jolliiif/.

Winkler, L., Die Dittogru|diieu in den nikonia-

chisclicn Codices des Livius. II: BphW. 13 8.404-
406. Der kritische Ertrag ist kein hedentender FUf/ner,

MHteilugen.

Einladmng zum christlich-archäologischen Kimgreb
in Spalato September 1893.

Das Bnlletthio di arcbeologla e storia Dalmata
brin-t im er<'cii Tiefte des Heven Jahr|puigea 8. 8
tollende Bekanutinachung.

Clariasime vir!

CniB MDUOB viromm doctorum, qui operam in

ehrfstianan vetnstatem perquirendam illnstrandanviuc

iinpendunt, oninibus in torris iniic cn verit. duliitari

ncquit, quin et eorum unicuique gratum et sacrao

antiquitati perntile ftttoron alt, al ttsdea virie doctis

I

facultas; ]iracbeatur, quamplorimos operis socioB simnl
eoram convenieiuli.

Ad eiusmodi Conventus liabcndos suaptc natura
ea inprimis commendantar ioca, in qnibus christiauae

aniii|uitati8 monnmenta deteguntnr ac colliguntnr, et

proptere maxiini sunt inotnenfi.

Igitur infru scripti, nomine att^ue iussu Cunvcntns
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Cultoruni sacrae antitiuitatin Spalati et Salonis iam
])i-actorito aiitio liabiti, oninihii!; rultoribus hnius seien

tiae tio«- iiHii iliiftoruin vin)ruin colli'^ni-, gniti officii

CMW, siguiticaut, sibi iu auimo esse primum magnttin
chrittianorum Brehseologornm Goni^restaiii

Bpalati cl Salonis iiiilircrc, iclipir .Iii Ifd-- [umtca iIc-

muin statuciiilis, ({ui Iki ope iniiio tllen^i» Scptcinbris

liuins anni 18^)3 crunt. I^itiir nmnes virM eruditos,

qai ladicem ubcriurem et Prograroma Coiigressiu, quae

ItM conficiuntnr, tempcstive optant acripcrc, rogaiit

Vlb qiMin
I

i njiNia (iuinii'iliiiiM sninu hm si|;;nifii'L'nt, iwv

mm lede» üluruui doctorum viroruui c suis fauiUiari*

bns, quo» in litteria inTitationfs mlttendis non prae-

tafoondos esse putaiit. l'ractcrea pcrKratum infra

MliptiA erit, si ab iiädeiii viris doctis huc pcrveucrint

ve] braves ägnificBtioiies vcl ubcriora ronsilia de rebns

jfmnno Ck>ngrosm i^Midis (velat disuitatiooes, cont-

nentationes) et eoa hortaatur «t 1i»s quam nMtanine
nittant

Franc, liulic, Kedactori BuUettiai archMologiae

«t historiae dalmaticae — BjpiäaÜ in Dalmatia.

Scripsiniu^: im-nsc dcccmbri 1893.

Dclegati ad piiinum C'oiigressuni arcliacolononim

christUuiornm instrnendam: Möns. Kr. Huli>
,

Spalaii;

Prof. Dr. G. A. Meuroann, Vindobonae; Möns. A. de

Waal, Roiuae; Dr. H. Swoboda, Vindobonae; A. Hytrek,

Stadenicae; Dr. L. Jette, Tiadobonae.

BaiMrkaagen au den Inaoripliona joridiqoe«

gracqmee. Second faseicule. III.

Unier XIII bekonuneu wir eine Znaanioien-

stelhiiiR dir fTrienhi^plirMi Panhtnrktinden.

Die wichtigsten derselben sind im Wortlaute mit-

geteilt, die aaderea doch weaigatem Tollatitidig

anfgeziihlt. Besonders wichtig sind die inent im

IJulI. rorr. lifll. V HSSl i, I-!. I(»S ff. verr)f!'pnt-

licliteu Paehturkuudeu von Mylaäii, za denen wir

hier 8. 272—274 einen besonderen Kommentar

erhalten. Der Kommentar lu den abgetlnukteii

Pachtvorträgon ist zn einer fn.«t er^cli;'i|)f'i'ni]«ii

Darstellung der Paciit im griechischen Itecht uus-

geataltet. In geographiseher Anordnung werden

zunächsi S. 251

—

'2bi die Oe.setze und Volks-

beschlüsse verzeichnet, welflie die allgeineinoa

i'uchtbtidiuguugeu aufstellen. iJanu folgt 204—
259 das Veraeiehnis der eriialtenen Pachtrertröge

und iMi Viischlufs diirnn eine Z iia!n( ii>t«'llimg

von lii:-t'hriftcn. die beiliinfig üIht illf Tiiilit Anf-

schlulij geben. Im zweiten Teil des Kuuuueutuni

whrd der PaohtTertrai; syatenatisch behandelt:

de ra<ljudieati()n des doniaiiieä sicreH ü AtililMB

et a Delos, von den PHitliteii dos I'iicliters. von

der Dauer der l'ucht und den Zin!»tenuiueu, vuu

Bürgen, Pfiindbestellang, Strofklaaaeln and sehlieft-

licli von .Irr .Xnfhobnng de« PaehtTerhiltaiisea

und der \\ ii-ilcrvor|iarhtnMir.

Ks i.Ht zu bedauern, dal» Tli. Humollo dat

PHIIiOLOttlB. 1808. Mo. 90. 556

Gesetz von Dclo^, svclihes die l'iieht all^'cmf^in

regelt, die sog. avyyQuifif oder twyyQutftj,

immer noch nicht pnbUxiert hat Einaefaie 8t9eke

daraus hat er im Bali. oorr. hell. XIT (1890).

8. 4:{0 ff. mitfjct.'ilt.

Ungern vermilst man ein genaueres Kingehen

anf die Terminologie bei der Pachi Ala Anal^^n
zur delii^ehen Ugd ovyjrqttf^ hätte angiffubrt wer»

den kümien dor nw^ifnxöc riftog von Mylasa

(Jieciieil »o. XIIi t^uuler, C 13), der u. a. Ue-

Btimraangen enilialt Sber die t^S^ «o0 tfofw,

den Besag de» Paihtzinaea. In Athen ist der

ßaaiift'g verpflichtet zu verfaliren kött« rot' vouoy

Santa MtiM (nt^i) twf tffuvötv (C. I. A. IV, 11

53 a, Z. 23 IT.; rom Jahr« 418/17 Chr.). In

den Tafeln von Horakloa kommt im gleichen

Sinne eine Beziehung vor auf die ^nigat I J45

und I 151; au letzterer Stelle auch eine solche

anf die allgemeinen Bentimmongen des PfaDdrechto.

V^I. Ht'iieil 207, Anm. 4. Aufserdem wird

in den berakleoti^chen Tafeln verwiesen auf die

spesiellen Bestimmungen des vorliegenden Paeht-

Tertrages {oiv^^Ka), AU techniaehe Beieiehuung

für diesen speziellen Pachtkontrakt findet sicli

auch avyyQUffr in einer Inschrift von Minoa auf

Amorgo.s (Athen. Mitt I (1876), S. 341; jeUt

vollständiger mit eingehendem Kommentar pnbL

von Th. ITomolle, Rull. corr. hell. XVI (\H'J->1

•S. 27Ü—294. Vgl. dort Z. 12 und 25; Beziehung

anf einen (allgemeinen) KOftot Z. 6). Gewöhnlich

heilkt jedoch die Pachturkunde selber avri^ijKai,

Pnr Attika vgl. 0. I. A II 10Ö8, Z. 24: II ]0:,'),

Z. 2» f.; U 564, Z. 5; U 1061, Z. 20. Auch die

SIteste nna erhaltene Paehtarlninde von Olympia

(I. G. A. n. 121 »Caner' n. 263) hat den Ploralis

dt'fi^txttt 0fQO)tH x' .4lxfifn'0Qi . Für den Singularis

kenne ich blols Tai/. IJeracL. I U4: avvi/iixu .fto-

vvam xoiQfav. Für diese Terminologie giebt jetzt

auch einiges Material HomoUe, Ball. coiT. hell

XVI n8!>_>). 281. Anm. 2.

Ein interessantes, S. 253 gnt erklärtes Stück

ist der Anszng ans eiaer allgemeinen Paehtordnnng,

erhalten auf einem v(»0$ ans Poies.sa auf der Insel

Koos. Zu der Bestininiung tir dt- fxii dnodm,

dmivut tx tüiv x*^U^'^*' '^^ noch schärfer

gefnTste Besümmnng einer attischen Urlrande

(C. I. A. II lO.'iS, Z. 11») zu vergleichen: diffUf'y

ftvtin' if'i dtTjhirStnt' xiti uniffftt Et xqüt tjV ^*

Wir sehen hier, wo nicht geradean ein allgemeiD

t;rii ( lnselies Formnhur, so dodi das attische F«r

niniar von Aiiiorj/os angenommen.

Bei der Interpretation des bereits erwähnten
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ältesten PueLtVertrages aus Olyuipiu (ä. 256 f.)

nt die 61mm dM HMgrdL'fiMfoMW nidit genau

ansgeschriebeu; ferner sind Xi>a<iato und nrnaato

als Singularformen gefklst Sind m niobi pber

Dnalformea?

Sebwier^ Umbt in «ner priniiBii PtahtnrlniDde

•IIS Gambreioo (S. 257) die Stelle idMHty . . . r^v

tl'tXi^v äyqov fnoixlfSM. Gegen die allordiiips mit

ulier l{«i>erve ausgespriKsheue Vcrmutuug, »tatt

äY^¥ sn sdireiben ifgr^v babe wh eimuwendeii,

d«b to eine Tantologie mit ^pdi^» eutrtebt. Immer-

hin ist znzugeben, dafH inoixf^ttV im 8innc von

*bebaueu' ganz vereinzelt dustebt. VgL auch

Dittenbergeir, Sylloge n. 114, Anm. 4.

Wfinichenswert wäre, dalk der so interessante

athenische Volksbeschlnfs aus dem Anfang des

2. Jahrh. v. Chr. CEfiy*. dqx- H (18«4).S. 107—170),

der bier 8. 960 £ beqnooben wiH, ToUsttnd^
aligedmckt worden wire. Für das ZurOckgeben

usurpierten Eigentums steht hier Z. 4 flnoxa

taara^t toitf yhoJ(, wie in den Tab. lleracl. II

22 und 27 diiMMmMifMiyMfl Tgl. dort I 47
xaiaaoii^fiy. — Ebenso erwünscht wäre der Ab-

druck des oft citierten Psophisraa des Adiisios be-

ireffeud die Verpachtung der ttftdy^ von Neleus

md BMile (C..I. A. IV, II 53a) gewMen.
Im zweiten Teil wird \m Anschlnfs au den auf

einer Thonscherbe erhaltenen attischen l'aobt-

kontrakt die Frage erörtert, warum wir bloA

avei Paehtrertr&ge swiacben Privaten bedtMB,
iini] als Grund mit Recht ikngeg)-beii, dafil die

juristiwhen Perwmen (Tempel, (jiemeinden, Ge-

noBsenwbafteu etc.) schon dM Rechuungawesens

wegen aar PabUkation derPaebtTwtrige genmi^eD
waren, Privatpersonen aber nicht.

In diesem Zusammenhang vermisse ich einen

Hinweis aof die nicht blofs darch die titterarischen

ürfcKnden, «Mdem aadi dnndi HypottiAaoBteioe

1tf'/.('!ipfe fitff&üifHc otxor (l(>s aftisclifii T'cclits ntid

die dabei verlangte Ii<'stellung eines unoiifiijfia it^c

ftmi^oUiftDi d^töxQf'^y, worüber S. 270 rasch hin-

w«g8«g*ogeD wird. Bekanntlieb findet in Athen
die A t-rpaehtung eines Waiseiivcriniigcns .«tatt in

üegeuwart eines ducaaii^giov. Es ist nun interes-

nnt m aaben, daft anch in Mylasa nach Urkunde

Xni fualtr, C 14 die Vonebrift baetabt:

jMMf0lQt0«9ai roi'c taftiac iry fti(r,'fü)<rif fnt tüv
dtMU^tdiy »ai toi vofioq vXaxo^ »tttü avyy^-
ip^. Die Konknrreu der Richter ist im vor-

liegenden Fall eine leere Femn, denn eine eigent-

liche Steigerung fand gar nicht statt, sondern

Thraseas war bereits als Pächter bestellt. Fast

will mir Mbeinen, daA wir bier eine (gedaaken-

lose) Kopie des attischen Versteigerangsverfithreus

T«T uns haben. Die Erirllmag, welebe die Herren

Verff. Inirod. p. VI Ton der Mitwirkung der

(tixuarai geben, ist ra. E. unrichtig. Die Kolie

dieser Kichter unterscheidet sich nicht von der

«ttkehen inuKftiQiw, woftr ieb «if meine

Vomnndiebaft naeb atL Redbt 8. 148 ff. ver-

weise.

Von Einzelheiten verzeichne ich noch folgende:

In der InMbrift no. XIIJ Z. 9« C. I. A. H 1050

wird 8. 23fi statt des Oberlieferten vXty vorge-

schlageu iXi'y, eine Lesung, die durch ('. I.A. IV,

II 53a, Z. 20 u. 23 gestützt wird. — Der Pacht-

Tertrag der Aixoneer {XHI bi»^ C. I. A. II 1055)

wird unrichtige rw. ise auf MG 'b statt 345/4 v. Chr.

angesetzt. Ebendort holltc Z. 12 und IT) i^Üi}u

stehen statt ipX^^it. In § 5 (Z. 18—20) ist die

Obenetzung zu frei, Z. 29—31 sn breit Wird

dagegen sydav Z. 22 nicht ebenfalls überset/.t, so

geht in der ÜluTsctzniig die rmstäudlichkeit

dieser alten Urkundensprache verloren. — Zum

Paebtrertrag der attimben Oemdnde Praaiai, der

nnlängst gefunden wurde (pnbl. Bull. corr. hell.

XV (IHiU) S. -ilO ff.) schlagen die Herren Verff.

S. 255, Anm. 1 für den arg verstümmelten Schlaft

eine gesebiekte Ekganamg tot, £e leider du«h
einen Accen^ nnd einen SpiritnfUiler ent-

stellt ist.

Zu den Urkunden von Mylasa (A'/yV qualer,

i4, S, O bemerke ieb noob, daTs A, 7 die Worte

nie iifOIßMSft^ivai ^0ii9wi99mii0if unrichtig be-

zogen sind; sie gehören zu y/a$: also sollte es

heil'sen: Jfs terre» ditet. — Z. 10 ist wohl kaum

riobtig ergänzt Die Worte f(«$ m i^ B^tßtt-

Xtrtatxrfi ödor x«i wf lä ÖQta nin^ytv] zeigen eine

m. E. nmngelliafto «iräcität. — Die Worte xatd

XQ^l*aua(ioy werden b, b und in der danach er-

gfinsten Stelle A, 15 fIberMtst mit per h mtm§
iirl,': ebenso lautet dif Erklärung S. 273. Jedoch

stellt im keiner dieser Stellen lov attöy. Die

Bedeutung urgiebt sich huh der voilereu Hezeich-

nnog C, 15 t& fuaMeMs« jg^ftam^t^ —
Beeht nmständlich sind die trotz ihrer Kürze

deutlichen Worte B, I 1 ül)er8etzt — Die Eigen-

tümlichkeiten dieser Urkunden werden vortrefflich

erSrtert, beeonden das Erbpaebtrerbaltnia, das

nicht, wie in Thitbe, auf die yo/itiioi xXtigoyofioi

beschränkt ist, sondern, wie in Heraklea, sich

auf alle Erben erstreckt. Duls diese Urkunden

einen bloft fiktiren Charakter haben, ist in der

Einleitung VI betont.

Diese Zusiunninistcllinig der Pachtverträge und

ihrer Bestimmungen gewinnt ein l>csonderes lu-
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terosso (liulnrcli, dafs wir an innhrcron Stellen

«inea Eiublick in das allgemein hellenische Recht

erbalteo. Freilich beobachten wir aoch hier

wieder, dafs daiselbe den KoatnfaeatoD weitgeliende

Freiheiten liefs. so z. R. hinsichtlich «1er Dauer der

Pacht, der Zinstermino, der BürgBcbafto- und

Ffiindbeiteliiing. Aber hoffentlich ist die Zeit

bald vorüber, wo man mit Vorliebe den Sats von

der 'Formlosigkeit des griechischen Rechts' aiis-

Bpricht, am der Mfibe enthoben zu sein, sich mit

den nuinnigfaltigen Formen denelben bekannt ni

madien. (FbrUetcongr folgt.)

FreaüiiMhe Akademie der WiBMuehaften.

20. April.

Dttmmler, Jahresbericht der Centraldirektiou der

Monomeiita Oennaniae historica. Die Sammlong der

Aactores antiqnissinii nfthert sich dem AbscMars, (äiasio-

il<»rs Viu'iiie ^iii'l i'n Druck bis auf Tiattbe's Index

verborum grül'suuteilü vuUendet.

Aeadteia das iM«ri|«ianf at bellaa-latlrai.

7. April.

Fabia, Pb., Ober das Konsnlat des Tadtai.

WahrsiliHnlich war Tacitus 97 Konsnl, wie Klebi

anninint^ nicht 98 die fUr 98 angezogene Stelle (l'lin.

Panegjr.) ist anders zn erklftren.

14. April.

Schlumborger, Übor ehi byantiniscbes Palyeaa-

dilon (Bronmdisew ndt LSchera für Kenen als Hftage-

lampej.

TcfMielnds « «rMilii«Ma«r Bieber.

Krause, Fr., Abrifs der Geschichte der grUrh.

J'hiloBophie. Aus dem bandschr. ^iacblasse beraosg.

von P. HM/M und A. WOiu^e. Berlin, Felber.

VIIT, 100 S. 8. A 2JyO.

De Vit, V., La provincia Uoinaiia dt?ir Otsola,

ossia dellc Alpi Atrczziane: libri III, u niemorio ilcli'

antico castello Matarelia. Firease. 133 S. 8. L. 5.

Xenophon, L*eeononi!ca, rivedato aopra dai

iiianDsrritti Aml>ni-<iatii iiu'splorati o commentato da
/:,. ttulhi. Toriiio. 190 S. 8. I.. -2,50.

Verantw. ll4Mlaktear: lir. Fr. HarUer, Itertin t>. \i, J.aisenufiirai.

ANZEIGEN.
Verlag von VandtalioeGk A Bapreoht in Göttingen.

liatlmann -XQIier's Lehrbücher
für deu deutschen, lateinischen u. griechischen Unterricht.

AnafBlulttdie ProapaMe, eowie Frafexenplare Tersendet die Verb4r>«-

hamllun!.'.

(li-lcifi^iiflir)! f\mT »oelmii in ilrT Keitiiuhrift f. il. (iyiuiiaKialn'eticii
S. •o' hi- > <-i)i'u i!t->|in.-i'lmnt; sagt derait den geaanntan itshrbacheru
üoit .luiireu vi^rtr.iuti' J{eli'r<'nt u. a.:

,U'li hin «lor Cherapußunß, «lab die Prnx ig joUt wn ilnrrh «lio nonim I'li%tn> Iii-

lncliirtii>niimrth<Hl<> mr Norm j;«'*"^''"'" i»'. ''"i> Mittilwf^f, «Ion Lattiiiniin «"iicf und
irniiDT ^t*3t<'i(fl liiit . (ri-hi-n wir«! nnti litif'j '\t u\ K"Tn|'r'»itii'*s>-. »t vt»rÄi'!iInj;t. 'I«*r

»•iuIIk'Ih- Sii'j; iiii'ht tt-hli'ii wii'l I'if \ *-r'*iiii;;iiii^ 'Wr \ frsrliiiHlcncn iji«>tru)-

iliurlx-n l'riiuipinn wiril imin<-r «ius li<>rhstv Zivi »viti, <lvm die |>ruktiacliv Pädii-
eogih; nalcmra mub.*

R. Oaertnera Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Sie Eealien bei Horaz.
Von

Dr. Wilhelm GeinoU.
GjrmniutatdirplitAr in I.ii>Knitz.

SiM'ltPtl ITi^r-liirni-n; K iir/.Iit'h fr!4fliii-iK'ii

Uefl St Koamologie — die iline- ; Heft 1: Tiere und Pflaiueen —
ralien — der Krieg — Siwisf-n < KieMnnsr nnd Wohirang in den

vad Getränke, Mahbsciten. (ii Ii. ht. n ilen lloniz.

112 Scitt-n K". %V) Jf - M .St'ittm 8".

l>in Hnfte ft II. 4 (.St hlufs <les Werkes) Iwtinileu sich in Vorburoitung.

«nrlia SW.

IHM ilCiM«tarbai1| brc

fir |5(kw 2e)nm|lUiliien.

•m
Prof. I»r. Ilkcl4,

riitavr bcT 9ri«kHi«(«Scrbci't4cB Ohr»
lh«If<»«I« (n ««TU«.

H4 6eUt« ftr. 8^. Jtert. 0.80 9lf.

Tic ScrfiMf» Ift Hamciull* für Fcl*c
f (tiKiit^iiilttii ^ctlllllmt, t'\t kcn fraiii^fi^tKn

UnuiTt^t fecickt* in itt uaicifitu üUf f<
t't'iiiMMa.

Vsrisf, N. NwMdsr,
Berlin tSW.

Bürgers
llomerttbcrseteang'

Von

Dr. Otto lificke,
Ul»-rli liri r nm Kfiniffl. Oyinnii»ium

«11 Nnrilrll.

40 ticiten 4^ l,üU M.

MM ISeilu:;en vmi Friedrich iu Leipzig iiikI .1. l*orthc!>( in «iollia.

K. Ua;irtner» Vorlag, U. Ue^icider, kieriiu äW. Druvk von l^'uuliard •Siiiiivii. Lt«rliu SW.
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KLASSISCHE PHILOLOGIE
HEBAUSQiaiBIN VOM

GEORG ANDRESEN, HANS DRAHBIM
USD

FRANZ HÄRDER
10. Jahrgang. Berlin, 24. Mai. 1893. N«. 21.

Philoloeisrho UntomnohnBCaii henniK- von A.
Kii-rsling nnil T. von Wllamowit» - »l"«llon-
.lorlt. I£ n> n Arai .Ml 4. riliiiitK.lIaarii lK.(ia<ir)ll MI

kri.-;,- iiliertr. V. 1*. MUstelike 81»
I.. ll.illün.l. r. KutirtMi ;Ki K.'iifB) •'VW

IMiktiiiiH Lai h. s r A. Srhuliiilir- •rkl viii Dir rrun,
6. Aull. lA Tli, ClirUt ">7'

HUiuria Apotlonii regii Tyri tt4-riim t»!. AI. K ivso

Ad.Kke iiÜoaltebvlUni nur kangotiUitmi grio-
57510. Weyman)

Sl, BmwtitioartaL „ „ ^
»oh«lglMim»Ük (a !>} BH)

JülukMirr tUr IMiiloloEie nnd PadttfORik. &
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Tm> Herr 11 Vi rfa r v. n I'n crammen, Dkoortatinnen Hiid mn^rni Odegenheitnehrifteii mnleii fehetea,

Ue%( iiMioiiAext mtilare au K. (i a e r t n v r • VerlaggLnclibaDdlaiiff, RerÜB SW^ SchOnebergerttr. 20, etlumidMI SB wollen«

^hilologiiche TTotersnchangen licransfr. v. A. Kicfslini,'

und U. V. Wilamowitü-Moellcndorff. Zwölfte» Heft:

Aratoa Kri|Mit Eraestas M*«f8 (II).

VII. Eudoxi Cuidii fragmenta «x Hip-

parcho coiilecta. Ober die Bedentnog des

Eudozos für die grieclütiohe Winemehaft rind wir

seit Idalen vonsl^lielieo Ablt!iuJlniq|ien Iber den

Stainmviiter der Astronomie im klaren. Kine

kritische äamiuluug seiaer Fragiueute fehlt noch.

Bohr erwSnseht und daalcensweirt iat es daher,

wenn nun M. den Anfang dazu gemacht hat. in-

dem er dio nstronomischen Unichstücke des Eudo-

xos — «8 sind ueunnndTierzig — ans Uijiparchs

Aratkommentar io einem diplomatiadi and kritieob

gereinigten Texte vorlegt.

Mit Rooht wcndi't sich M. gegen die nener-

diugs vou Uraf wieduraufgeuommene Meinung,

daA Eodoxos ein astronomisehes Lehrgedieht rer^

fufst hätte. Dieses war ent eine Fülschnn^' aus

Hpiiterer Zeit, denn die von Hipptirch hewalirten

Eudoxosfraguicutc sind eben in Prusa. Zwei fast

tdentisehe Äroaawcvke Kefen nadi Hipparohs Zeug-

nis m seiner Zeil unter Eadoxos' Namen umher:

das eine "Eyomqoy 'Spiegel' «benannt, das zweite

^0my6ittya. Den 'Spiegel' führt liipparch nur

sechsiml an, sonst ststa die Omvifitm, Naeh

M. waren beide niebt swei getrennte Werke — wie

noeli Tdeler annahm — , soaderu uur swei Aof-

Ingcu desäeibcn Üuclie».

Den 'Spiegel' habe Kudoxos in Kyzikos vet^

öifeutlicht, wo er ln'k.imitiieh eine eigene Schule

gründete; eine zweite verbe:>äerte Aullage des

'Spiegels* habe er dann naebher, als er wieder

nach seiner Vaterstadt Kiiidos znn'iekgekelirt sei,

herunsgegeben unter dem Titel fl*mv6iitva, welciier

in Zukunft für astronomische Werke typisch ge-

worden ist. Arat habe anssohlwlslich diese zweite

Auflage benutzt. Man sähe daraus, wie verk< lirt

die Nachricht der Arathriefe sei, dafs der Dichter

das ^Kmom^i^ des Endoxos, — so gar mit einem

nenen Fehler statt ''EtVTitQoy' — in Verse ge-

braeht habe. Gleich verkehrt sei aber aneh die

Notiz der Ltriefe über die Entstehung von Amts

(Paiyöntm in Makedonien; eine Naehrieht, die bis

auf den benügen Tag kritiklos und bis xutu Über-

dmPs immer von ueuem aufgewärmt werde (vgl.

2U cap. \): 'Apage Autigounai regem Eudoxenm

opus Pellae Araio, ut Tersibus iterarst, tntdentem!'

Wenn Arat sein (ledicht in Makedonien veifal'st

liätte, würde er Endoxos' 'Spiegel', der für ileu

üreitegrnd von Kyzikos geschrieben war, benutzt

haben; das that er aber nicht, sondern nahm die

(fidn'öfifya zur A''orlage, die nach dem Horizont

von Kuidos orientiert waren. Die Kommentiitoren

des Dichters, Attalos vou iihodos und Hipparch,

hatten es wohl gewnfst, dafii die 0anß6tttpa nicht

für Makedouieu pal'sten. sondern nnr für eine süd-

lichere Gegend. Freilich träfen anch sie nicht

das Richtige, wenn sie den Arat sein Oeilicht in
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(jirieeheuland verfaäüeu lidseo. Wie M. iu cap. VIII

ra seigen «nebt, adeii di« 0atv6iu»tt vielmehr

eine Jngemtnrbeit dos Dichtere, entstaiidLMi. als

er iu Kos weilte: der Ifoiizout von Kiii<lüs, den

Kuduxas in acineu 'liaifofttfa zu Grande legte,

ist jn ideotiseh mit dem ron Koa!

CWerhr.upt abftr H«i es ein groftea Unrecht,

welches nuin d"Ui Amt erweise, wenn man ihn

nacli dem Vorgang«« de^ Hijjpurch nur alü keuut-

nülosen poetiaehen Pamphrasten desEndozoa nn-

aihe. der hhitweiiig von der Sache vci"stand. die

er iu Verbe brachte. Ilipparcli, Arats Tadlor,

bemerke doch selbst ciiüge Male, dufs Arat von

Endosoa abwiche, d» zeige aioh der Dichter nneh

als Maua der Wissenschaft, der mit eigcuem l'r-

teil seiner Vorlage kritisch gegeunberstaind, um
sie gelegentlich zu uudcru, zu beäsern und zu

klnen. Wie wir aeheu werden, sncht M. im
folgend»!! Kapitel nach neuen S(üt7.|unil<ten für

die Atmahme, dal» h>'in Selifitzliug soUietäudig

Hatrouomiache ätudieu getrieben habe.

Kef. bednaert ea, hier dem gelehrten Verf. fiiat

in nlleu Punkten wi<Iersj)recheD zn müssen. Ich

kann weiler das für riditiu; halten, was M. über

daa Verhältuiä ausführt, iu welchem die beiden

BSeher dea Badoxoa zn einander nnd zn Arat

geatanden haben, noeh seinen Folgeniugeu zu-

atimmcu inbetreff des Kntstehnnj.^sortes der

0aitr6ittm und der astronomisciien 8tudieu dos

Diehters. Daa n^mtw iperios in M.*a Anafilhmn-

geu liegt nach meiner Ansicht in ^( inen \^*'-

milhnugen, deu 'Sjjiegel' des Kud(>x(;> al» ^r, |ojj;ent-

licho (Juelie Ai'ats um jeden I'reis zu beseitigeu.

Wir kommen ao nicht nnr mit der haudaebrift-

lichen Cberlicfemug iu Widerspruch, sondern

aucli mit Hipparch selbst, der doeh das // un<l !2

unserer Kenntnis der Kudoxischcu Bücher ist.

Den Anlafa zn der Beaeitignng dea *Spiege1a* ala

Arntvorlago entnimmt M. aus Hipparchs Notiz,

daf» Arat sich unter den beiden fast ideutischon

Büchern des Hud<>xos die fl>atv6ftn'n zur Vorlage

gewihlt habe. Wamm fBhrt Hipparch dann aber

<;I('ii-li widil an fünf Stellen noch die von den

fUatyofttm aliweicheude Lesungen des "Spiegels'

an? Ans der blolseu Erwilbnuug desselben, scheiut

mir, folgt doeh, dafa Hipparch eine gelegentliehe

I{on"icksic!itijxnnj; des 'Spierjcls' «citeus des Fb'fdi-

ters uuuimmt. Ueuu er fülu't Ja uur zu dem
Zwecke die Endozosstellen au, um Arnta Ab-

hängigkeit von diaseu zu zeigen. Doch Hipparch

hält die II' riii k^icliti^''titii( di-s 'Spirj^fcls' nicht nur

für möglieh, sondern sogar für erwiesen, wie er

an drei Sielleu anadrBeklieb bemerkt Wie hilft

sich nun M. hier? Das eine Mal führt Hipparch

nnr eine Stelle des 'Spiegela* als Vorbild fär Arat

an, ohne der Eudoxischen Phainomena überhaupt

zn j^cilenken: hier streicht M. (dinc weiteren ila>

uubcqueaie iy tw ^EföniQti» (was irgend ein

Schreiber ana der Vita anfgegrifien habe!: ist

das an sicli wahrscheinlich V) nnd ergänzt das bei

dein l'\'lilfn eini-r besoiidiTi'n * tiu'llen:infj;abe seiljst-

verstündliche iv lol^ fl>utvofityoti. Au einer an-

deren wichtigen Stelle, anf die ich noch anrSdt-

kommen v^ rde, bemerkt Hippareh, dafs sich Arat

hier dem 'Ei-orttQnv angeschlossen habe, das hier

iu einem bedeutungsvollen üegeusatz zu den

ßufloxischen 0my6fuvu atand, wie ana dem an-

L^ Hilit ti'n Wortlaut beider Schriften orhelli. Hier

dreiit M. die Hnehtitel nm, indem er am Anfan}:,

wo Hipparch die Benutzung konstatiert, iv Iii

intjrftüfoitiim 'Bi'im^ atreieht nnd die 0a$if6iifint

statt desaeo anppliert, um dann später unter

th) ht'oot ni'i tny[inti den 'Sj)ieger zu verstehen.

Er überaiehl hier, dal's der Uegeusutz im erstem)

Gliede wenigatena die ErgSnznng tü M
<1vvi('tyiiitn furih i n würde

(
v;^d. frg. II).

Die lii'sciti>.;nii;^ iler bei<]' ii nnbcipiemen Klip-

pen, an deuen die Ueweistüliruug auläuft, ist alm)

nnr nnroUkommen gelungen; aie aebeitert meines

Erachtena unrettbar an der dritten Stelle, wo mit

der Annahme einer Interpolation -el:!ecliterdings

nichts anzufangen ist. Es ist die Stelle, wo üipparcb

den Zweifel Araia Ober dea An%ang einea Oe>

stirnes aus dem Widerspruch herleitet, in dem

hier die 0mfvfifya des Eudoxns mit dosen

'Kfoni^f gestanden hätten, l'm diesen irratio-

nalen Reat zn beeeitigen, weifa aieh ML nnr ao aa

helfen, dafs er dieses eine Zetiguis als uiizureicheud

erklärt für die Konstatiernug der Thatsaehe. dal's

Arat auch ilas 'tltontijoy zu Kate gezogen habe:

'Cederemna Hippareho nihilo eaeina, modo ntramqne

editionem Eudoxei Operis usnrpasse Aratum aliunde

patefaetnin esset ab Hippareho. *Juod secus est'

Wie wir ge.seheu haben, haben wir aber in der

That noch zwei, beziehnngawmae vier andere

ZeuLTtiisse. Und hätten wir diese auch nichti son-

dern nnr dies einzige Zeugnis jenes klassischen

Zeugen, so mülsten wir deuuoeb au der Benutzung

dea "Etwitqw durch Arat unbedingt feathalten.

Denn trauen wir xdbst dein TT-pparch nichti WO

ist da noch die Grenze unserer Willkür?

Verwickelt eich unn aber Hipparch nicht aalbat

in eineu Widerspruch, wenn er znerat im allge-

inoineu die 0airii(»n'ct des Hudoxos als Quelle

Dichters hinstellt, und dann doch das '£»«^1^''

herbeizieht? Wie mir aeheint, niclit: auch wann
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Hippareh eine "felesrenrlictn- l?t>riirksioliti^ng des

'Spiegels' durch Arat auiialitu, kuuute er doch

allgemein alt Vorlag« de« Ganten die Phainomena

des Kuidicrs bczoicliiien; Ilipparch citiert an iiictir

denu 40 Stellen als Arats Vorlage Kndoxos' Plmi-

uomeuii^ in desseo 'Spiegel' aber hat der Diclitor

oaeh BMMr Metonog nur iBnfinal geseben.

Ich gehe nnn aaf das Verhältnis der beiden

Bücher des EikIoxos zu einander ein. Hippareh

bemerkt von ihneu, dalii beide sieli ^U\at in allen

«nfiwr sehr wenigen Punkten' deckten. Die von

ihm miigeteilten Citata beMtäti<;eii das. M. sehliefst

abo mit Hcrht. diils wir die Phainomena und den

Spi^el uirlit als zwei busuudere Werke des

EadoKM amnaehen haben, aondem nor all iwei

Anflagen eines Werkes. <)!> freilich beide auf

ISndoxos selbst zurnek^eheD? Hippareh >-|iri(-ht nur

on einem 'ZnrücktÜtircn' (umipifitaOat) beider auf

Endome. Die aweite Ansgnb« konnte aneh ecat

in der Schale des Kndoxos zu stiunlc Rckoninien

sein. M. nimmt di«' jM-rsfinliehe Herausgabe beider

durch Eudoxo8 au und setzt die Kutatebung der

0u$v6ittm naefa Knidoa, die dea Mherea iBiwMr«^

nach Kyziko». Er thut dies auf (Jnuid jener üben

besprochenen Stelle, wo er beide Buchtitel ihre

Plätze wcclisela lülst. lu dem oiueu Boche näm-

lich (dem 'Stwttfoif nach der haodscfarifUichen

Cberliefening, den flhtivöiin'tf nach Maiils) hatte

Kudoxos das Verhältnis der Segmente der vom

Horizont geteilteu Wendekreise oder, populärer

geapfoeben, das Verhältnis dea lingaten Tagw
zum kürzesten durch das Verhältnis 5 : 3 aus-

gedrückt. Es folgt hieruua, wie ilipparch be-

merkt, eine Polhöhe Tou 41 ** fOr den Standpankt

dea Beobaebters (genaner noch Idelers Bereebnnng

40" 54').

Kbeu80 richtig setzt Ilipparch die» aU geo-

graphische Breite der Umgebung des Helleeponts

an; thataiehlioh liegt Kyzikos 40" 20' nud By-

zanz 41'. Ideler bcniorkt liier/u: •Kinloxiis innls

dies also in Kjzikos geschrieben hüben, wu er

lange lehrte; auch gilt es i&r Macedonien, wo

AnÜos aohrieb.* H. kommt zu der entgegen-

gesetzten Auffassung, weil ImüI 'Xds iu seinem an-

deren Buche (den Fhainumeua mich der Lber-

lieferang, dem 'AwnQor nach M.) das Verbältnu

des lin^rtsn nm knrsesien Tage durch die Pro-

portiüii 1'2 : 7 ausgedrückt hatte. W ir koiiinicii

so auf 42" 15 , d. h. ungefähr auf die geographische

Breite ton Philippopel (42" 10 ).

M. schlierst nnn lo: wir wissen, dafs Endozos

in zwei Orten von weseiitlicli vcrselilcilcncr cren-

graphischer Breite gelebt hat, uämltch in Kyzikos

und in Kii'-Iik, al^o wird zuerst das Werk mit

dem Beubuuliterstaudpaukt von 42" 15' iu dem
nitrdlieben Kjadkoe entstanden idn, dann das von

10" 54' iu Knidos, denn 'scholam Cyiiei ESodozos

a|Hiruit ac postt-a Cnidi observitavit'.

Woher weifü M., dat's Eudoxos im Alter wieder

von Kynkos in seine Vaterstadt cnilickgekefart ist?

Laertius DiogencH sagt dies nicht. Sind wir aber etwa

zu der .Ann ihnio tfczwnngen, weil eben eine zweite

verliesserlu .\uÜage uns auf dos südlichere übsor-

atorinm von Knidoe weist? Äi^nommen, Endozos

hätte wirklieh noch selbst die Umarbeitung vor-

genommen — war diese wirklich eine Ver-

besserang de* ursprünglicheu \\ erkcs '< Keines-

wega: denn in Kyiikos hfttte «r liob dann nm
1" 55' in der geographischen Breite geirrt (42" 15'

angebend statt 40" 20'), in Knidos aber gar nm
4" 14' (indem er 40" 54' uuuahm statt 40',

der thatsSebliehen Breite von Knidos). Endozos

wäre also in seinem Alter nicht nur nicht fort-

gesciiritteu, sondern hätte seine ursprünglichen

navoUkommenen Messungen noch gröblich ver-

schlechtert

Da es nnn <1as Natiirüclie ist, die richtigere

Augube in der zweiteu AuHage zu suchen, miifst^n

wir mithin die Ausgabe von Kyzikos für später

halten ab die von Knidoa? Demnach war» der

'Sj)icger da^ iilt'Tc \\'erk ais-i ImcIumo" \'iiierstadt

und die Pliaiuomeua <lic »jMiterc Audage desselben,

als sieh sn Kysikos eine groAw Sehfilorsehar nm den

Allni' i-t> r ilt r Asirunomie gesammelt hatte (wie

wir ;^' >i iicii Iialii'M, kelirte M. hier mit I iire<'ht

die Buchtitel umj? Ik'merki ii>wert ist c'^ jeden-

falls, dals nach Hipparchs Zeugnis Philipp von Opus

und etliclic andere {S3Jm alsfavts) Astronomen

sich hierin den Phainomena angcschlns-ni liuiten.

Ist es unu nicht eine Ironie dea Zufalles, dafs

wir die Phainomena ans Kysikos deswegen ver-

bannen, weil ihr Staudpunkt gerade dem thttt-

säddichen Hreitegrade dieser Stailt enfspriciitV

Deun SU ist es doch. Oder köuueu sie uur des-

halb flieht dort entstanden sein, weil Endozos im

'S]iiegel' einen nStdliehereu Standpankt als in den

Phainomena eingenommen hatV

Um die Verwirrnug voUkommeu zu machen,

tritt der Umstand hinan, daA naeh Idelers Be-

redioang die Lage des Drachenkopfes in den

IMiainninena wieder mehr dem Pol von Knidos

entspricht.

Ist es bei dieser Saehlage ntebt geboten,

die Kombination, naeh welcher die beiden Aus-

gaben nach den l»eiden Sferii warten gesondert

wenlen, fallen zu lusseu? L iid miisseu wir uicht,
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um ans den Aiipülu'n beider Werke Schlüsse anf

ihren Eutatehuug:3urt /ii ziebeu, eiue verhültnis-

mälaig groTse ExaktiMit der BeobMshtungen d«8

Ktuloxos voruusaetzeu, von welcher dieser unbe-

achiulet seiner grofsen Verdienste als dgxiyffli

der Astronomie — ^bimmelwoit' entfernt wur?

Keiner luA <liee besser ab Ideler selbst daiigelegL

Weisen die angelTdirten Wirrnisse unserer Schhils-

folgeruugen niclit vielnieiir nnf ein ungeordnetes

Beobachinngsiuatcrial des Astronomen selbst? Und
war «ich Kndoxos der Wichtigkeit weniger Dreite-

f^rjiile fiir den Iliinmelshei)lt!ulitf>r ;ninühernd in

dem Muise bewutiit, wie Uip£iarch und wir es diud?

I^tte er dann nicht nnd eeine Sdude nnsdrOek-

Keb bei jener Angabe wenigstens am von

anderei) m seliwcirrpn hinzusetzen müssen, fiir

welehe lireite Jones \'erhültnis des längsten zum

kflnesten Tage gelten solle, and weleben Reob-

aohter»tandpunkt es voraussetse? Das :i1ier hat

er nach Hipparchs Zentrnis tiiclit «jetiiaii: deslialli

hält es dieser für notwendig, den Hreitegrad, den

er in der Kritik der Angaben dee Endoxm nnd

seines die)it<Tisclien laiwpreten einnehmen würde,

ausilrüt kiicli festzusetzen, am so der Konfasion ein

Ende zu bereiteu.

Wie steht es nnn aber mit Arat? Sollte der

^>h nidit eben dadnroh als kundigm Astronomen

ausweisen, dafs er an nnsercr Stelle seinen gewohn-

liclien i''üiiror, die Phaiuomcua, verliei's und sich

dem HSpieger mwandte, obwohl die Angabe der

ersteren die allgemeine Znstimnmng der Fach-

genossi-n f^efiimleii hatte? |)ie Antwort kann

abermals nur verneincMul lauten. Demi auch i»ei

Arat fehlt, wie im Verhraf seines gansen Gediehtes,

so auch hier jede Andeutung über den Breitc-

gmd, für den er seine I/ehren vorträgt. Somit

kann man seine Augal>ea, wie liipparch richtig

bemerkt, nicht einmal sehleehthin als fidsoh be-

»eichniMi : denn der Dichter kann sieh ja jodem

Vorwurf gegenüber hinter dies© mangelnde Fixie-

rung soruckziebeu, mag er nnn dem Endoxos

blindlings gefolgt sein oder nicht (tl di ital d<p'

^ n^iQ^yil eyxktati tov »ößfiov, tax« &» *atä

Wir haben gesehen, dafs es sowohl dem Eudoxos,

wie seinem poetisehen l'araphrasten an Einsieht

gebrach in die Bedeutung des punctum saliens —
w^en wir da noch ans einer Anf^be Arats Ober

das Verhiütiiis di r Sei^mcnte der vom Horizont

<];eteiltcn Wendekreise Kapital selilaj^eii dürfen

für die Frage nach dem iireitegrade, auf welchem

seine 0au>iiupa das Licht der Welt erblickten?

Anf diesem Wege ist es demnach unmöglich,

oino Bresche zu schlagen in die Cberlieferang Ton

der Ehiistehnng des Aratnseheu Gedichtes am
Hofe des Antigoucs. Ebensoweniff ist es natür-

lich erlaubt, die schon von Hipparch erkannte

Cbereiustimmang des Breitegrades des Hellespontes

(Makedonien) mit dem dort in den Phainomena

angenommenen Cirado im entgegengesetzten Sinne

zn verwerten, wie es Achilles, der ächoliast im

Marciauua nnd neuerdings Ideler thaisD. (Dafs

wir dabei wieder wegen der Lage des Drachen-

kopfes in andere Sehwierigkcitcn geraten, ward

auch schon bemerkt.)

So rerkehrt es war, wenn Attsloe von Rhodos

mit einer groben astronomischen Unwissenheit auf

<!ruiid jener Studie die Kntstelnin^' von Arat*«

Werk nach Griechenland verlegte, so wird er doch

wegen dieser Verlegung an sieh nicht Ton Hip-

pareh getadelt. Wie war das möglieh? Um die

Fra;^e der Lokalisi<'riinir des dcdielites lUK'li einer

8eite zn entscheiden, wie es Attalos that^ luui'ste

sie flberhanpt aufgeworfen sein. Attalos also so

wenig wie Hipparch konnten etwas von der Ent^

stchun^ der ^triiOM^w in Makedonien wissen.

Und das allein genügt allerdings, um unser Ver-

trauen in die Glaubwürdigkeit der Oberliefwang

des Aratbriefes zn erschüttern.

Es blcil)t noeh ein Punkt zu i-nirtern : die

selbständigen astronuniLscben Studien, die, wie AI.

glanbt, Arat getrieben bai Nach dem, was ich

oben ansgeftihrt habe, wcnlen wir nicht gerade

lioeh von ihnen denken. 'Aber Arat ist doch an

einigen ätellen nach Hipparchs Zeugnis von

Bndoxoe abgewichen*: hierauf legt M. den hSeh-

sten Wert, nm de« Dichters selbständiges Urteil

seiner Vorlage gegenüber abzuleiten. Diese win-

zigen Abweichungen fallen aber thatsächlich nicht

ms Gewicht gegenBber der erdrOckenden Masse

von Be!eg.stellen, die nn» den Dichter als einfach

poetischen Paraphrasteu des Eudoxos zeigen. Wir

sehen ans den Abweichungen nur, dals der

Dichter hier und da noeh eine andere Yorhige

einsah. Nur insofern bedarf Hipptrehs Urteil

einer leisen Hesehriiukung.

Bs bleibt Hipparchs Verdienst, die hochgradige

Abhängigkeit Arats von Endozos fDr alle Zeiten

festgelegt zn lialii i;. Ijnp die aber nicht schon

so zu Tage? Allerdings, aber gleichwohl wurde

»ie. wie Hipparch ansdrBcklicb bemerkt, an seiner

Zeit von den meisten in Zweifel gezogen. DsS

beweist rcelit, wie ungidieiKT der Erfolg gewesen

sein mul's, den der Dichter mit den ^aiyoiufa

errang. Die Laienwelt nnd M&nner wie Attdos
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von Rhodos waren nicht zufrieileu damit, ilircn

Liebliugsdichter mili dem Lorbeer des Künstlers

sn 8dimfiok«n, er loUte ftneh als Lendii« d«r

Himmelswineoseluft den Zwdg dee Olbiinines v<hi

ihaea erfa&ltea. (Sdilnb folgt.)

Ber VroeelUttaMkriegr. Hin komisches llcIdcngeJidit,

Obertragen von P. Mitzsclikc. Hallo. 0. Hendel.

Bibliothek der Gcsamtlittcratnr No. 622. XII, 56 S.

8. JL 0,i5; In el^. OaadeiiieDbMid mit BotBchnitt

JL 0,50.

You den 68 «Seiten sind 23 teils leer, teils

dnreh Titel, Widnrang, InhaltBTeneiehms, Vor-

wort, Anmerkangeu, griechisch - deutsches uml

deutsch -f?riochisch<>s \'erzei(hiÜH (nli. ohne grie-

chische liucbütabeD} der 'Frosch- uud Miiuse-

nomen' nnd Register uagefBUt. Tn dieeem taaehen

aimtlicho Fri'tsche nnd Mäuse noch einmal, also

znni dritt'ii M;i]c nnf. Die .Anriierktmiifu yt-t/oii

den ;Stundpunkt des Quartauers voruu». V on deu

Qbrigea 45 Seiten nimmt die EHnleünng 33 ein.

Die Obcrsi't/.nng ist ebenso gnt wie Freytag» in

Lyons Zeitschrift (1H!>1), nnd in der Kinlcitiing

daü Ucste die Litteruturüberaicht. Sorgfalt herrscht

in der gaaMD Arbeit, aneh in der Heratelhug des

Drooket,

L. HelUnler, Knnaza. Historisch-kritisdio Beitrage

zur Erkl iniii;: \m Xenophons Anebeils. Frognunm
Nauinliurj; 3fi S.

Die jaliraus jahrein wiederkeiirende Lektüre

der Annbasb maeht ee arkllrlieh, wenn lidi den

Fragen, die sich bezüglich der iu ihr geeehildcrten

iM ciiriiiHse erbeben, ein regeres Litorossi» xnweudet,

als tltoselbeu ihrer bistorischcu Uedeutuug nach

beanepmchen können; tot allem ist es die Ent-

scheidangsseblacht von Knnaxa, welche in den

letzten Jahren wiederholt zum Gegenstände ein-

gehender Lntersacbuugeu gemaoht worden iat

Uit denelben beeddftigt rieh ao^ dM* Vedaaier

der vorliegenden Programtnabhandhiug. I)icse

serfiilli iu \\ Abschnitte, deren letzter das End-

ergebnis enthält: 'Eine Keuubii« der Schlacht

kann nnr ana Xenophon nnd dem einen Bericht

des Ktcsia.s ülior die Verwnndnng des Königs ge-

wonnen werden.' So wenig iflk mit diesem lie-

•nltat mich einverstanden erUBren kann, ebeneo>

wmiig vermag ich den Ausnihrungen Holl&nders

im einzelnen l»ciznstinmieM. Wi tm er daran fest-

hält, dalii Xenophou unter dem Namou des Sjrra-

kuaanam Themiatogenes £a Schildening seiner

Eriebniase veröfTcniJicht habe, und in Überein-

stimmung mit llartmann ans der liilialtsangalie

iu Hellen. III 1, 2 deu Schlul's xiuht, dul's zuei-st

nnr die 4 ersten Bücher m\i(^x fremdem Namen
herausgegeben seien, so habe ich gegen diese

Hypothese in d. Nenen Jabrb. f. Phil. 1892, S. 558

geltend gmnadii, dafs Anab. III 1, 29 erst nach

dem R<'kaiintwcrdon des Ktesianischen Berichts

geschrieben sein kann. Davon abgesehen, gehört

die Anabaaia tnr MemotrenKtteratmr mid iM be-

stimmt, die Schicksale des Erzühlers nnd seiner

üefiihrten zu schildern; die Kr/.ii!ilung mit der

.Vn kauft der Zehntausend am Meere abzubrechen,

lag daher Xenophon dnrehana fem. Im sweüen
Kapitel behandelt der ^'erfa99er die überlieferten

Angaben über die StJirke tler Heere nnd will von

diesen nur die Mitteilung über die Zahl der grie-

chisoben Streiter als glaubwürdig bestellen Isesen.

Die bezügliche Stelle Xenophons habe ieh (.Jahrb.

f. Phil. l«i)2, S. 550) als (»lossem ansgeschieden,

die Zahlen dee Kteaias scheiueu mir durch

Holl&nder niebt ab nnglanbwOrdig naebgewieaen

an aein. Weshalb II 4, 25 and 26 Mifstrauon

gegen Xeuophoua Zahlenangaben erregen soll, ist

nicht ersichtlich; dergleichen Kriegslisten werden

mehrbdi erwihnt (vgl. Polyin III 9, 19), rie

müssen also wohl auch in Übung gewesen und

nicht ohne Kindnick geblieben aein. Nicht grölserc

Bedeutung ist den Ausführungen des Verfassers

über die Parade verEpyaxabeatimessen. HoUftnder

berücksichtigt nur das Heer in Marschkolonnen-

forniation, hier handelt es sich dagegen um oiueu

Vorbeimarsch xaiä <aS«i$ und watä Hag. War
das Heer vorber anlii(eateltl and getnrdnet. dann

dürfte derselbe auch liei KW) 000 Mann kaum die

Zeit von 2 Stunden überschritten haben. Kljenso

nnbewieseu ist die Annahme, dafs das Heer des

KjToa sieb nar aaf einer Strafiw bewegte (vgL

1 2, "20 u. 21); beim Flcranrückcn zur Entschei-

duug^schlacht beuutzteu die Abteilungen sicher

verschiedene Strafseu, sonst konnte das Barbaren-

beer, das naeb HoUilDder hinter den GrimAen
marschieren soll, nicht vor liiesen zum .\ngriff

vorgehen (I 8, 14 avviatayto in tx tulp 7i^(StöV'

tut>). (.iegen die überlieferte Stärke des köuig-

licbMi Heeres soll das Argnment: *ein grolser

Teil des Heeres konnte schon d;is Sclilachtfeld

erreicht hubeu, als der bei weitem gröi'sere noch

ruhig in Babylon verweilte', entscheiden, aber

wer sagt uns denn, dafs an diesem Tage daaaelbe

erst vuti Haliyloii aufgelToelieu \v!»rV Müi^en die

Behauptuugeu der alteu Schriftsteller über die

Peraerbeere aaeh Tielfiteh Qberirieben sein, dm*
zu behaupten, dals erst die Stentegen unaeres

.lahrhnndorts diw Problem, so grofse Streitkräfte

auf einem Punkte zu vereinigen, geli>st haben.
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iüt mindustens eiuu t'1)t>nH0 starke Cbertreibuiig.

Auch die Xenophunlcisclie Charakteristik des

Kjros tiudet deu Iteiiuü HoUüuders uicht, er

tadelt Yielmehr seine HemcliBneht und Graasani-

keit, hebt seine Arglist hiTvor, rügt seine

Schmeicheleien und Prahlereien, wirft ihm liust

und Plaalosigkkeit vor und vermilst in Keinem

Urteil Überfegimg und YtauAi. Damit lind die

Tugendrn dcsManncs, diesowoMXcnophon, alsanch

JJioilur und l'iuturcb rfihiaen, genau in ihr Gegen-

teil rerkehrt. Zn diesem Ergebnis gehuigt H.

durch eine Reihe von Obertreibnogen und nn-

richtigon KrkÜirnngeii, die im einzchieti an/ufiilin ii

zn weit fübreu würde. Wo ist & Ii. bei Xenuphon

so leeen, daft Kyroe sieb Ton Xeoias and Paaion

Fna nnä Kiiidcr als (iciscln habe atellea lassen V

Denselben \v;ir lici AioKim li des Krieges verniut-

lich der Sichurhuit haU>er der Aufeuthalt in Tnilles

angewieaen worden (I 4, 8 iy TQtilXtfft ifQovQov-

|MMi). Nur I inr ]''hiiitiisievolle Interpretation

kann ans III 1.1 cutnelinieii, Kvros hidx- es gern

gehört, duiii in den Kreisen der •Sülduer das Wort
nmging, er sei ihnen ein besserer Sehirm und

Hort als selbst das Vaterland. Auch das lebhafte

Krstannen der (iriecln ii iilier die Belehrung des

Kjroä, dala die l'erner mit grolscm Geschrei

heranrOektsD, wird man I 8| 1 1 vei^benB iDohen.

Oer 4. Abschnitt bespricht den Schlachtplnu des

Klearchos. Tsokratcs V ilO scliiobt die Schuld des

MilsorlblgK K^'ro^4 alleiu zu (()<« i^f hv^v riqo-

niwaif), Flntardh dagegM machtKlearchos fnr den-

selben Terantwortlich (Artax. c. 8). Weledr Stellung

nimmt Xcnophon tu dieser Frage eiuV In Hetraclit

kommen 1 Ö, 11— 13, in denen ich die Worte

4 di ypdfui . . . duum^twftt and d^v . . . e$w
als späteres Einschiebsel zn erweisen siiohte

(Jahrb. f. l'hil. 181)2, S. 552). Mei erneuter

Prüfung erseheint mir die ganze Stvlle verdiich-

tig. Plntereh e. 8 erkllrt, nnr daqenige ersftbleo

zu wollen, was Xenoplioii üliergangeu lial"': oi'x

d&mif Xoyw na(i^l9ep elmtv b^^oy. Darauf

nennt er snnSchst den iSchlaehiort, erwähnt dann

die Aufforderung Kleun lis an Kyros, vom Kampfe

äich fern zu halteu, und berichtet zuletzt über

das Verhalten Klearchs. Nnr bei deu ersten beiden

Punkten trifft seine Erkl&ruug zn, den dritten

Hiideti wir ihigi'gen aneh von Xeiioplion. und /\vnr

ütelleuwei.se mit deu glciclicu Wurtcu erzählt.

Entweder hat Plntnrob den Berieht deswelbcn nnr

flOchtig gelesen, oder der ihm vorliegende Text

war anders ge-t iltrt. di-r uns Überlied rCe. I)ie

letzte .'Vnnahnie lindct ilahu lioütiitiguug, dalii die

augefShrteu Paragraphen in Widerspruch zu der

sonstigen Erzählung Xcnophons stehen. Die Be-

hauptung Holländers: 'von einem Kriegsratc zur

Pestatellnng des Scblaehtplans beriohtet Xenophon

nieiits, wohl aber von einem Streit zwischen Kyms

uud Klearchos ülter den Grundgcdaukeu desselben'

ist nicht richtig, der Kriegsrat und die Fest-'

setniDg des Schlach^lans &nd sebon früher statt:

I 7, 1 x«f fxf/.irt K).i(tf)/of [itv 101 ihtiov *tqac

^ytlaif'aff Mifinru dt lov M'wri/ioi', arita; dt toi^

ittmov dtittt^t, § 2 ovyxuiLimc loi'e aiQat^yoif

Ttoiotto. Nacli'lriii man einen Tag avt'in(tyfi*fM

10) atqtnsv^it mari^chiort war, wurde am vierten

Tage die festgesetzte Aafetellting wieder ein-

genommen, als der Angriff erfolgte (1 8, 3 u. 4).

Von einer l)ifferenz in deu Anschaniuigen des

(Jberfeldherru und dos äolduernihrerä ist dabei

nieht die Rede. Xenophon weifs anch nichts von

einem Oberbefehle Klearchs über die Uricehcn

(/.. H. I 10, 5), .sonst würde er nielit Kyru.s die

Frage: lii Tta^yyÜÄtt stellen huuea (§ ll>>; er^t

II 2, 5 Mtti t6 Xotniv 6 ftiv f^v, e* di itnl-

Oot'io wird die Föhrm .i il.^ Spartauer» ausdrück-

lich hervorgeliolipii. In den Worten iu> KXKt^iyM

f'ßöa ayuv (l ö, 12) wird dagegeu uicselbo vor-

ansgesetxt, Tgl. Diod. XiV 2*2, ö aty anavtmv
KJ.iaqX'^ ^ Aaxtdaiiiüi t»^ liffiljl^tO, 23, I. Hie

Kellt lieit von T 8, 11 — i;i vorausgesetzt, würde

die Eraähloug Xonophous uuzusammenhäugeud

nnd Terworren sein: *Die Perser rGoken heran

(S, 10), Kyros ruft im V^;rlieireiten (d. i. auf dem
äulsersten i'i-eliten l''irigeli Kleurelm- ilm angc-

fülirten lieielil zu. Darauf geht das liitrliaru.>uiiet'r

zum Angriffe vor, die Griechen aber sind noeh

mit der .\nfstellung beschäftigt. In diesem Angeu-

lilickc reitet Kyros nicht eben nahe bei dem Heere

vorüber und wird von Xenophon — der wohl bei

der Abteilung des Proxenos neb befiuid — be-

merkt. Derselbe nähert sich ihm mit der Frage,

ob er einen Hefelil zu gelien habe, uud erhält den

.Auftrag, allen deu glücklichen Ausfall der Opfer

sn melden. Nachdem Kyros nch noeh die F!arole

der (irieelieu hat mitteilen lassen, k>'brt er auf

sciucn l'lat/. zurück.' Ut K^ros zweimal am

Heere vorbeigeritten oder nähert sich Xenophon

ihm, als er vom rechten Flügel znrBckrttt? Das

erstere ist im« lieinlieb. im /vM'iten Falle sind

die Worte xditOtüio txauiiuat uuventtändlich.

Bbonsowi nig läfst sich verstehen, weshalb er nicht

selljst gleich di'in Flügel des Klearchos deu glfick-

lielien Ausfall iler n|ifer mittiüte und \vosh;illi er

erat aufmerksam wurde, als die i'orule zum zweiten
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Male die Reihen der Helloncu «lurchlief. Zu der

Vonmssctznng TOn einer rniicinärsi^'kcit Klonrclis

stiuuaou auch nicht die \\Drle in § Jl hvQoc

OQmy tovg 'EXliiya( ytinSyrac ^dö/ui'oc. Xenuplion

ist daher die AnflPassang von oiiRr Ditfereuz

/.wischen ICyroH und Klearclios fronnl, nml sein

Bericlit verdient hierin enUKshieden den Vurzng

vor den Mitteihingen der anderen Sehriftsieller.

Frtlkn initliin dio 12 und 13, so hat auch i< 11

/.wiM'licii ili-n interpolierten Wurtcn ^ d^ yyiöfitj—
diaxöi^ioyiu und der eingeäciiüi>euen Enuihlnng

aiber KlewelM Ungehorsam keine Berechtigung;;

er enthalt einen anf dieselbe Quelle (Plut. c 7

e7r*#r« tTiyfj xut ii^tSi^v inciyuiv) gestützten Ein-

wand des Interpulatoni gegeu die frühere Uedu

dee Kjroe (I 7, 4).

Kiiiv. r^-tauden bin ich mit der Darlej,Ming H.'s,

duls Xeiiojdion die Verwundnug des rjrulslvönigH

gur niclit berülirt; nur gegen die Behauptung,

daA er eine litterariiehe Quelle nicht benntet

habe, erhebe ich Einsprache. II. beruft weh auf

die berechtigten Kinwäude, welche Krumbholz

(Kiüeuacher l'rogr. gegeu lueiue Auftitelluu-

gen (Wetzlarer Ph>gr. 1887) erhoben hStte, leti-

twer stimmt denselben indessen bei: (jua in re

equidem ei aasentiur (8. 20). In Kapitel VI,

Vli, VIII bespricht H. die Sehlachtberichte, wie

sie bei Xenopboo, Kteeias nnd Diodor TOrliegen.

Die Ktesiiinischen Worte: uiiifiUfooi (Tiomfi (IMnt.

c. 11) Hchliel'seM den Auitrnf dea Kjrros: 6qm tov

äydf^ nicht aus, ebensowenig das Xenophonteische

^tXiiP (nicht p'^i^v) S%«»» tifV *t^>aXijv (I 8, i>)

die .\ti<,';ibp des Ktesia»: ((Ttonlrtin df ttjg XKfctXT^c

ij tiÜQa lov hvfjov (Piut. c. II). Mit der Er-

iShlong des Ktesias 9ber den Tod des Kyros

stimmt im wesentlichen nberein: Isokrat. V \K)

7in)iyiro7j yüo artör 'n'in ma diu'ixovtu 7ro).v n^o

IhtoSttt'av, dieselbe mit Holländer als nnglanb-

würdig zu bezeichnen, liegt kein Grund vor, wenn

auch in ein/einen Züguu IrrtUmer des Erxäblers

mit untergelaufen siud.

Trarbach a. d. M. Friedrieh Benb.

Platoni Laches. Für dm SehuItjeliraneJi crkl;lrt von

(Jhr. Cron. 5. Aull. Leipzig lö91, Teubncr. 8".

X a. 86 8. 0,75 UK

Dem verdieilten Ileransgeberi der nii> leider

seither durch di'ii Tnd cutrissrii wurde, lanjeii bei

iicarbeitung dieser neuen, A. Kleckeisen uuil (.i.

Antenrieth gewidmeten Auflage die kritischen

Textnusgaben toq M. Schanz und S. Knit vor,

welchen er sich sunäcbst in orthographischen

Dingeu möglichst enge anzuschltelsen traohiete.

riiiT ciiifjreifendere Veründcrnniien am Texte

gegenüber der 4. Auflage giebt der kritische An-

hang (B. 82—86), der hilnfig aneh «ne B^rOn-
duug der gewählten Leseart enthält, leider jedoch

verhältniMnälsig oft durch f;klsehe Zeilenangabon

{z. B. 7Ü, 2 statt 7(i, 16) dio üeaütsnng cr»chwert,

Amiknnft. Mit Sehaas sehreibt Cron jetzt 181 0
riQoitQÖy ae (fottäy, während Kriil das vom Bodl.

und Venefus gebotene TiQÖifQot' } f zn hulteu sucht,

I87B toli iftttifjotg, wo KnU uuter Beibe-

haltung des handsehr. iy tvfg vi^ in den Worten
jf xai ff foTg iS» fUiMv nm«t nicht unwahr^

sclieinlich ein (ilossem vermutet; ferner 1!ME

ftti'oi'ttc ij dyaatqiifovttg gegeu xai fittofttg ^
dmarQdffoytti der beiden besten Ood. nnd, wie es

scheint, auch des l'apjms von Arsinoe« Moßär

Kral tri'tf'end x«i ait'oyti'C xni dyaaiQdfOVtr^c ver»

mutet, li>3C üoo« dij ii/ÜMimy, während Kril

wohl mit Unreeht der handsehr. Leeart mit Jen»

«r i9iiM0$v, wie nncli Cron selber früher schrieb,

näher m bleiben glaul)t, nnd schliefslich lUI^U

öioi di naqixtty, wo er mit der Aufnahme von

Asts Konjektur ttoffij^y Ar nofix*** welches Kral

beibehält, Schanz gefolgt ist. Mit beiden .Aus-

gaben steht er in Ülwreinstimmung 185D, wo er

OMwror/iey 8 lOMttovfity aU Änderung au Mutthiaes

Konjektur sehon im Anhang der 4. Avfl., obwiAl

er sie in der .Anmerkung fiir nberfliissig erklärte,

in den Tert gesetst wiHsen wollte, I6bl) tovtov,

mtmtio»^ das Apelt Torgeschlugen, 186A of aikoi

nQMiov, wie sehen Bekker las; femer mitderron
Riidham vorgeschlagenen Eiitforuuiig von tiTtty

oioy iüöC, obwohl er dieses zu verteidigou sucht,

mit Sehanz* Toirrov ov liuv&mm 196A und nrSra

iata 197E, welches übrigens schon der .An-

hang der 2. .\uH. vorsehlug, endlich mit Keeks

doxtti lovdf IUI D. Dagegep nimmt er 189C

die Lesart des Bodl. nnd Yenet. idr di ftmi'^v

wieder auf nnd vcrtei<ligt sie im Anliange, wie er

auch 1!C2C orii Tiünu yf durch die lnteri)unkti<in

und eine doch immerhin gewagte Erklärung das

vorausgehende 9>a/yeTo» halten an kdnnen glaubt

Im übrigen hat Cron auch in dieser Auflage

in vielen Fällen ilie von der besten Überlieferung

dargcbutene Leaart beibebuUeii, wo dieselbe nicht

abzuli iij^iunden Schwierigkeiten begegnet, nnd

seiner Überzeugung, 'dafs au die Sjjrache des Ge-
spräches nicht der strengste Malsstal» gramma-

tischer (u-nauigkeit und stilistischer Eiienmäliiig-

keit angelegt werden darf, dafs Tielmehr eine

gewisse I,ä.Nsigkeit und rngefiigigkeit des Aus-

drucks und uauieutlich auch Freiheit der Wort-
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atollaog der Wahrheit ua«l Natürlichkeit, somit

aiioli dm kftDstlerifloben Zwecken des Sebrift-

stellers, d. h. dem mimtschen Elemente der Dar-

stolhiug zu stiittcn koiiiiiit' (Vorr. 8. IX), durch

eotsprecheudc Erläutcniugeu in den Auiuerkuugeu

Naehdrnck zu gebeu gentcht. Ob jedoch dieier,

im Gninde geoommen, doch recht dehubare und

wenig zuverIiiH.sige Mulsstah audi doii uongcfnn-

deueu Papyri gegenüber sich behiuipteu liilkt,

wbd erat uaeh ansfÜhrlidMrer Mitteilung über diu

Fragmente den Laciii-M zur Eatsobeidung kommen
kötiueu. Jcdeiifiill» iilier niufK es auffallen, wenn

der Herautig. nicht einmal 19y(j sieb sur liesei-

tigung des «t) nthnm^ ix^nt»» eniiohHeAen kann,

obwohl er ja »eine Meinung fiber diesen Zusatz

gründlich geändert hat.

Die Auiuerkuugeu hat (.'ron überall M)rg>aiii

Oberprüft nnd manoh« Neaemngen plut/grtifen

lassen, die wenigstens vom Standpunkte der

•Schule nur zu l)i!li;i;on sind. Wrun er aber statt

der Verweisungen auf die Grammatik von Krüger

die betrefliende Regel oder Bemerkung Uber den

Sprachgebrauch selbst einfiigt, hu wäre zn wün-

schen, dals blolsc Citate iilicrhaupt verschwin-

den und die zum Verghiiche herangezogenen

Stollen Mnigermafsen beeebrSukt wQrden. Be-

merkungen vollends, wie S. 77 zu Z. II »uUten,

weil sie die GcstaUniii^ «Ic-^ 'IV-xtes lietnffi-n,

denn doch dem kritiächeu Anhange vuibehalteu

bleiben.

Die EinleitiiM'4 hat luilsor wcnif^cn gBUS nu-

erheblichen Ziiaiit/cn nnd der Streichunar eines

Satzes keine Veränderung erfaiiiren. Dals Cron

bemSht war, PremdwSrter in pomender Weise

dnrch deutsche Ausdrücke zu ersetzen, in.i^' eben

diirnm, weil die Ausgabe ancli Schnl/.wi t ki-n

dienen soll, noch besonder» lobende Erwiilinuug

finden.

Prag. A. Tk Christ

Sistorla Apollenii rc^ T)Ti itemm rocensuit

Alexander Iüi m. Lipsiac I80S. B. G.Tcnbncr.
8". XX, IHI S. ],lo .H.

Als Riese Ib71 den ApoUoniusrumau edierte,

befand er sich in der unangenehmen Lage, swci

Tcxtrczcnsiunen, die in dem vortrefflichen, aber

leider sehr lückenhaften Lanrentianns piut. LXVl
n. 40 8. IX—X und die in der llaudsehriften-

klasse B" Torliegende, rersebmelsen zn mQssen.

Krs( sii'bzcbn .Tiihre Njiütcr wurde durch die Aus-

gabe .Michael Kiugs^) eine dem Laureutiauus

• l>i-<.-H.._' .T- lnVii ISÄ^ nioiit IHN) oder IWO, wie
lUi'-iv i>raet. Iii uml \V1 uu(;it:üt.

blutsverwandte und vollständige Textqaelle er-

schlossen, der Parisinns 4955 s. XIY. Der Ent-

deckung dieser Handschrift ist es hauptsSdilidi

zn verdanken, dals sich die zweite Auflage der

liicsescheu Ausgabe weeeniiich und vorteilhaft

von ihrer Vorgängerin nnterseheidet. Die auf

den beiden genannten Codices (A P; der lefsteie

ist von Max Bonnet fiir Kiese neu verglichen

wurden) biisiereode Fassnng — sie kommt der

ursprünglichen Gestalt des Romanes am nSebsten —
ist von der im Oxoniensis collegii Magdalenaei

.'>l l s. Xr iß) *) und den ihm mehr oder minder

älinlichea codd. Vossiauus qutulratus 113 s. IX—
X i b) uad Monaoensis 19148 s. X (T) vorliegenden

säuberlich geschieden. Jener ist die obere, dieser

die untere Hälfte der Seiten eingeräumt. Aus

den stark iuterpolierteu Handschriften der früheren

dritten Klasse, zu denen aaeh der von Marens

Welser für seine editio pcineeps (1595) beuQtxte,

jetzt verlorene .Vugustanus zn zählen ist, sind nur

einzelne Lesarten im Apparate der zweiten Fassung

ai^f&hrt Dureh diesee Yer&hren ist ein xwei-

facher (.«cwinn erzielt worden, die Vereinfachung

des friiher stark überladeueu kriti>chen Apparate«

und die Ermöglichung einer fortlanfeuduu Ver- i

glmdrang der bmden Yenionen, Ton denen die

eine wicderliult aus der anderen verbessert werden

kann. Ich lasse einige kritisdie Beiträge mm
Texte von A 1' folgen. i

P. 1, 6 ist die Sohreibuug formonsilas' (A)

m Iiuu im llinbliek auf den Itebrauch dess Apideins

(vgl. Iiieso p. Ml adn. 1 und Anliiv f. Lexikogr.

V Idti) auCzuuehmeu. p. 2, 12 lese ich mitTbiel-

mann, Ober Sprache und Kritik des lat ApoUo-

niusrom. .S. 50 'diu repugnanto filia suti' und vei^

gleiclii- die ganz entsprechende IStello des CVm-

stautinromaues 3 p. 3, 14 Ii. 'eiusiine pudicitiae

florem ea qnantnm potnit renAenl« abstolit riolentcr*.

p. (5, S ist 'luaterna carne vcscor' dureh P, p. 7,

5

dnrch A I* liezengt, dutrcgcn 'niaternam carncm

voscor', was Kiese bcidcmalo in den Text gesetst

hat, nnr an der ersten Stelle dureh A. Es diifle

daher die Abhitivkunstrnktion, die zugleich, wie

Kürtner (Blätter f d. bayer. tiymnasialsclnilw.

XVII 314) bemerkt hat, die in der Vnlgata, der

stilisttsehen Uanptqoelle des ApoUoniusromanes, ge-

bräuchliche ist, den Vorzug verdienen, p. (i, 10 hat

bereits 'J'liitdmanu a. a. U. S. .''»(1 'et mm' vorgc^olda-

gen; vgl. N'ulg. Job. 7,34. p. 7, 8 scheint mir in

dem Satae 'ermst invenis, nihU vemmdieis* das anoh

*) Di. ' Ilan lschriA liefft den Abdmek d«r swaitas

Vonsiuu zu Ci runde.
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iu ß fehlende 'verum' gestrichen wenleu zu mössen;

'nihil dicis' (vgl. p. 5, G; Lact. opif. dei 17

p. 57, 4Br.; anders Aeta CjiiMi j». G, 185 H.

'nihil verum Toluerant dkara* « iJiijdmtaf

ovx tlnof' ib. p. ;}3) entspricht genau dem
uristopbaoüicheQ 'o^iy iUyftg'. ji. U, 8 ist der

Zonts V«« «wd* luinötig (vgl. p. 89, 6), ebemo
]>. Ii, 12 die Eioschiebang von 'nornuM*; Tgl.

FQrtner a. n. O. ,348 gegen Thielmann a. a. ().

p. 27, 3 ergänze ich 'diibit-tibi dominus qnidquid

<I>erdidi«ti>; Tgl. p. 27, 15; 29, 4; 35, 1. p. 27, II

ist 'vides ecce' richtig: vt;l. |>. 70, 4. p. 31, 3 f.

ist 'et induit .st«tum' (im Imlex p. 12!» ürkliirl U.

richtig 'sc. lyricus vel citbaruedi') uuveratäudlich.

HMam lyrienm' hat bereits Rohde, Roman 8. 409
Anm. 2 vermutet, 'citharoedicus stutns' (st. aller-

dings = Pose) steht bei Apul. tlor. 1.') \>. 17. '.»Kr.

p. ii», 14 war 'corpusculnm' oiclit zu beanstanden;

Tgl. p. 68, 6; ApaL met. II 26 p. 34, 10; VIII 6

p. 137, 30 £. p. 48, 1 schlage ich vor 'me-

dicns diligenter apemit* ('Ubenter' !': 'Icniter'

W eUer). p. 49^ 13 ist 'decidut', wie schon

BoBoet, Le Laiin de Gr^goire de Tonn
p. 287 n. 1 gesehen, = 'decedat' zu fassen ; vgl.

1>. ()(>, 2: ()'J, 7. p. 54, !• venlient der Vorsehlag

ikihdes (lioman iS. 415 Anm. 2J, 'agam* eiuzu-

sehieben, den Vonng, da er an den geeia Roma-
nomtn eine Stütze hat. p. 5(>, 7 hütte du» vnlgäre

'extimusä' (==:'exiHtima.s') aus P aufgenommen werden

sollen (vgl. z. U. act. apoät. apucr. I p. 73, 2G L;
ehron. min. I p. 70, 3. 1 1 Frick), ebeneo natlir»

p. 5n, 5 'transiebat' ('recteV H. im Apparat); vgl.

Vene IP 1}.-); Köusdi Collect, j.liil, ISÜ. p (.(», 10

wird ohne Grund die in l' überlieferte liemination

*fiM iantnm fte* sentört, obwohl genuie Apoleins,

an dessen Stil die historia .\pollonii wiederholt

gemahnt, gern derartige Verdoppelungen gcbraneht

(VVölfflin, bitzuugsber. d. bajer. .\kad. philol. C'l.

1882, 435). Tn der adnolatio m p. G4, 14 hatte

R. seine Vermutung 'in iiaufnigium" (seil, 'incidit';

in P fehlt die l'riipdsitioul unterdriieken sollen.

Der Autor wechselt zwischen der Konstruktion mit

(p. 2, 3; 30, 15; 88, 8) und ohne 'in* so gnt vie

z. n. Apiileius (vgl. met. II i:^ p. 25, 25; 14

p. 2(;, ]."); I\ 22
i>.

]r<x, (; mit V 23 p. ;i2. 1;

X l!) ]i. 1'j4, 7) oder .Vugu.>tinu.s (vgl. euehirid. 5

p. 16, 15 Krabioger mit p. 17, 4). p. 65, 14 ist

'est' knrsiv gedruckt; warum V '
i

' (>o P) heilst ja

'id est', p. (Ui. 5; 75, i<: 7\K 10; 101. I: 102, -1

hätte dio überlieferte Orthographie 'iMutilena' (vgl.

Porph; Hör. od. II 13, 26 p. 64, 11 M), an der
ersten HUsWo auch die Km n Mutilenem' (vgl.

Rüutch Collect. 1U6) geechoot weiden sollen, p. 65,

IG ff. lautet die Übeiliefonmg: 'Tnnc pergnnt

civcs .... et .... &bricantes rogum .... et

scripsernnt*. Riese bat mit Unredit den Yinv

schlag eines Kollegen, dnreh Yeriraodhmg der

beiden letzten Worte in 'inscripsenitit' der ;mi-

scheiuend unmöglichen Konstruktion aufzuhelfen

angenommen; *at ttbrioantes* ist hersbaft * *et

fabricaTemnt* an frsien. womit jede Vernnlaiaang

zu einer Änderung vcrs(>h windet. Zahlreiche Pei-

spiele für den indikativischen Gebranch des Part.

Praee. bei Bonnet, Le Latin de Gr^- de T.

1). fi51 s.; vgl. auch Hilarins in ps. LIV 8 p. 153,

Iti, wo Zingerle mit Turecht auf Petschenig.'* Index

zu \'ictor Viteusis verweist, und F. deyet^ Krit.

und spraebl. Erlinterangen sn Antonini PfaMwniini

Itiuerarium (s. dieseWochensehr. 1HI)2, 114'J)S.25f.

p. '.) set/,0 ich iiaeli 'valent' ein Kragezeichen,

p. 72, 5 ist expectantibus (Ii. vermutet iu der

adnotatio 'speetantibns') nieht sn behelKgen; vgl.

z. B. Boimct a a. 0. 148.*) p. 74, 5 halte ich

'crastina' (so A; P setzt 'die' zu) für richtig (vgl.

act. apoat. apocr. I p. 5, 2 'in crustina qno<]ue'),

ebenso p. 76, 7 *oredit' (A; Tgl. p. 80, 8) nnd

p. 77, !l 'discessit' (A; die Lesart von P scheint

niisielier) im Sinne von 'mortua est': vgl. Sittl

in Bumian-Müllors Jahresbericht LIX (It^bü. II)

S. 15. p. 82, 7 f. ist in P QberHefart 'hano legem

vobis slatnit, nam non mihi*. R. tilgt nnrich-

tigerweise 'nam', das hier, wie R. melirtnals bei

Authimus (vgl. p. II, 5 'laeditur, nam non iuva-

tor* nnd Rose p. 55) adTsnativ gebraoebt ist

p. DG, 3 (Symphosins) hat Thielmann Arch. VII

."i.S.'i rielitii^'er interpnngiert 'cum prope sint, pa-

riter uon sc portingcrc possimt' (»eil. 'rotae').

p. 101, 3 wird das abertieferte 'elasses navinm

prcperofil (so .\; oni. P) cum multis amiatia

evemiriu (so .\ P) istam provinciam' wohl am
einfuclu«t«u durch die Änderung von 'properant'

in ^properat* (Subjekt Apollonins) in Ordnung

gebracht. Über den transitiven Gebranch dieses

Verbums vgl. Nipperdey zu Tac. anu. XIII 17

und besoudei-8 anu. II G 'raille naves suffioere

Tisae properataeqae*. p. 107, 3 darf allerdings

der Name Apollonins nieht genannt werden;

wohl aber kann es *cnm ai> adulei-centia mea

rex <magui/ numinis (nois P) ap|iellarer' oder

ähnlich geheiDw) haben, p. 108, 8 ist 'dnxi me*

(- 'abü'; vgl. Scliinalz. Spraehgebr. des .Vsinins

r. ij. 47') jedenfalls zu belassen, p. 113, 2

•i |ii>' .\iil'u;iliiiii- 'Icr Villi A )i. T'!. II ti Ii iri'liotciii'n

Form 'i'.aiiu2i' ~ 'casus' (Aiuilu;riceu z. lt. I>ui ICüuscIi, Collect.

-Jti; Tgl. Haofsleiter nnd Zahn, Fornch. s. Oeach. i> Kanons

IV 61) wage ich nicht entachiedcii in beOnrorten.
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halte ich iiim überlieferte 'nisi ad teattanduiu du-

minntn horarum mihi spatia iribnlnet* fSr tst-

derht. Rieses zweifelnd«* Krkliimug *horae=prec€8

(grtll. ln'tiit'slV' kiiim mich iilchf lirfrieilitxcn, donn

mit 'hurac' werdeu uieities W issens nicht Gebete

Oberhaupt, sondern nnr die kireUielien Stnnden-

gelieto, (I. h. die kanonischen Tagseiten bezeich-

nrt. Ich vernuit«' dulu-r 'nic)rnrnni-s])af ia". Koor-

diniert begegnen die tiegriffe 'nioru (nionte/ und

•apatinm' bei Verg. Aen. X 400 nnd Val. PI. II

3&(i, lind il il'^ iiiiin nnüoreiu Autor den pleonasti-

schen Austlruek /utniuen darf, ptdit ans Rieses

Iudex unter 'geuitivu»' p. 122 Kur Genüge hervor.

Im xweiten Teile der Vonrede — der erste

ist, nl»gc8cheu von der Heschroibung der lland-

seliriften, oiiu in kiir/t ii I berblicke ülior das l'orf-

leben des Roinaueä in der späteren Liltcrutur'*'^

gewidmet — bSlt der Heransgeber mit Reebt an

seiner auch von Rohdo gebilligten und riii<ri li( n-

dor iH'jirümlelen Ansicht fest, dafs niis die L Ikm-

tntgung und Christiani-sierung eines gricchiscli-

hetdaiMhen Originales vorliege, im IndeXf dnrob

welchen die praefiitio der ersten Ausgabe ent-

lastet wurden ist. sind zahlreiche l'arallelen ans

Xenophun von Kidicsus""^) beigebracht und die spc-

aifiaeh ehrbtliohen Amdrtteke darch «n Krens
gfkeiiir/.eichnot. I'uter 'certe' ist die Stelle

p. -10, 4 iiachzutrageu, unter 'iimoceiis' der Heleg

p. 2 vou den übrigen absutreuuen; denn in

dem dortigen Zueanmenhange kann 'innocene*

meines Eracliteiis mir - - 'iiinoxins' oder *innornii>.'

im passiven Sinne (vgl. U. Hey, Sennisiulugisuhe

Studien, XVIir. Snpplementbaud der Jabrbb. f.

Philol. S. 11)7 if.) gefal'st werden. *Vei|^iana*

(p. 130) sind wohl aoeb p. 2, 8; '29, 14; 82, 3

za ericenuen.*^)

Mfl neben. Ckrl Weyman.

*) Ü>Mir die sptttKiiocIiiacheu V'enioDMi (i». XV) vgl

jetiEt KrumfMiclier, Oencli. <L hyz. litt. &. 4;lt f. p. XIV
>i'-lit <his iiiiri>'liti->' L'itiit 'Manitins Man. rben. für

Um. rliuu. 8ii|tiil.'

**) U. Iloisoier flllirt im .lonrunl des Savanti IflOä, 4^3

'A|i<<llHitiii- <!<' Tm' iiri..'ii 'XAuvt>hi»n d't^iihW n. s.w. als

iiuiiiunsijliritl.-itvilfr imt

'

***) Zu neiner Be»|>n ^ hmi:,' %'>n K ruiietiberi,'. Ad Apu-

leinm Ma'lanrensem [vgl. diisae Wucheiwcbr. Itiiü, l-VJii)

crlanltc ich mir bei rlicser (ii-leifcnlicit nanhzntmtrcn, ilafs

i' iiiaiiilm^ .iiiiin. tv' in^ li Ii, i ]'(ir|ili. ml I
\'

I. :'.T

ji. ;{•) M. Iiei;cf:uut, iVaU Am üUerliciurte ((.leritiitu

bei Apnl. met. III '2 ]». 41'. « aucli dnnli lAv. XXXIX 1»,

Iii 'tliyatnira rept iiU- . . . i- inpli-viTtint" l'''-^' liii''' « ir'l, 'lufs

'n4l»i<- i:i»ii<itiis' <V")ii TiiTi'ui aiirli iM'i Amia. .M.in. XW'III
l(, 1 sii'li limli't. und ilals Aiiah ias au ciuiT »l ir i n

Strik- lluude all« 'rabie pcrciti' bcxvicbuet (mvt. IV a

p. A K.).

Ad. Kaegi, Uepctitiunstabcilcn zur kurzK^-
fafeten griecbiflcben Sehnlgranmatik. Berlin,

Weidmann. 42 S. «. . ff o,r,ö.

Ad. Kaegi hat seiner kurzgefalsten griechischen

Sciudgruiuniatik (s. >S. db^ f. der Wocheuscbriftj

Repetitionetabellen feigen lasaeo, in denen durch

Querdrnck der Seiten eine grofsc rbcrsichtlich-

keit gewonnen ist. AVir finden S. 1 Jlt auf vier

Spalten l'räsentiu, Futnni, Aoriste, Perfekte und

daneben Syntaktiaebes. So stellen diese *Wieder-
holungstafcln' eine Art V^oknbularinm 'dar, 'dem

solche Notizen heii^egeben sind, wie man sie sich

wohl bei längcrciu Gebrauche auch in anderen

Vokabolnrien einsehreibt. Daranf folgen in

gleichem Querdruck die Kasuslehre nnd die l^hn
von (ienera, Tempora nnd Modi mit Hei«i>ieleii.

alles in einer wohl kaum bisher erreiciiteii Kui-

facbbeit nnd Dentlichkeit; es können daher diese

Tabellen jedem Lehrer, «nch demjenigen, der nicht

Kncgis Gmmiuatik benatzt, bestens empfohoa
werdeu.

leb erlaube mir noeh inr die gewifs bald er-

scheinende zweite Anflöge einiges zn bemerken.

.Manches .scheint mir entbehrlich, z. D. f^nodl^o»,

tynS(}n'u, iiXj,M, li^xia, txiiifim, i^yiyxa, xatuxi-

HOfttf anderseitB Termiase ieb n. a. ivUdmfu, int-

diäiafn, (inifvcn, dtflOttf, vifhfJxdi'O), ydtfV(>fti'

^fvyfi'ytn, noöi und bei diftxytJaihxt. Ferner

kann xäi>qitat nicht als Perfektum gelten, wenn

ffta$ PrSsens isi Aoeb wQrde leh nicht dmUf^
\i<letnr setzen, um einer mecliaiii^clien Anftaa-^inng

der I Ii Knitiv - Verbindung vorzubeugeu. Endlieh

würde es sich empfehlen, die etymologiaobe Folge

darebmfQiireu: jetzt steht s. B. ^JiturS« nnd

irrtlyia zwi^ li. ti nfhufoiiui niid intlhii.^to und

die!$es uebeu i^Vftoinit^ai noch einmal hinter ano»

Oyi^nxu. Über die syntaktischen Regeln nnd ihre

Anordnung halte ich meine Meinnng zurück, da

lii«>r ilie Aliliiiiigigki'it von der <Irammatik natür-

lich eine engere iät. Ich schliol'so mit 'drei

WQnsoben* flir die Beispiele. Erstens mdohten sie

vereinfacht werden: nicht andere Heispiele für die

Verlia, andere tTir die Syntax, >on(leni die gli'iehcii;

nicht üeisjiiele zu jeder Kegel, somleru uur die

nötigsten Lerubeispiele. Zweitens mSohtea nnr

verständliche gewählt werden: nicht auch solcfae,

die bestinuntc gcli'^rne Stellen voranssetzen wie

It{ntiiü Tiijy^f xaX/.i(j(jt.ui' , nicht Beispiele ohne

Hubjekt und Objekt wie jifywtu Stpofmnt, iu

itnuftiXlt ttvKiu <k1> r i^jtUQtt S, n x^fjiUUM

1 loüyftaii, sondern lian-hweg !>e^tin\mt«, filfsbare

I

(leilanken, sei es allgemciuur Art, sei es gescliicht-

I liehen Inhaltes. Drittens möchten sie alle wert'
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voll sein, wif yy«'i}t caviöy. Oegei) citieii Satz

wie na(ia(iaiyut tovi i'öftovt luui'ä tuau ilocli pro-

testieran. leh meine, auch in diesen Dingen l&l'^t

sit h das \Valirc mit dem Guten nnd Schöueu ver-

binden. Per I)nick ist anCscrordentlich sorgfältig,

ich habe uur in niifQu/fftm uud intfuXiofim den

Acoent TenaiAi H. D.

AmiI«* Mtt MtneluriflM.

Noae Jabrbflclicr fflr Philologio nnd Pftda-

gogik 2.

Ersff Abteilung.
S. Hl— IM. 11. Kluge liat beobaililL-t , dafs in

einer Ueibe von Iliasstolleu dem Dicbti-r Hilden <dnir

Panzer vorgeschwebt haben, da entweder ein Panzn
iiii hl « rwidint ist oder « iiiL- l'aii/i i iiii;: mit der

bituatiuu unvereinbar ist. lu ähnlicher Weise gicbt es

Schildeningcn, die den in der Diaa algoaein voraas-

gesellten Helm ndt Backen- nnd Ilabachutz nidit

kennen, .\ucli die Beinschienen, die sonst aU mIIi^i-

vorslitndlicb gelten, ^(•lleilll•n an i inij;i ii Sti llen nnbe-

kaniit. Solche Kampfer mit nakteni Oberkörper und

gerolltem nnd geroftcm Chiton xelien wir anch anf den

altnykenisi hl u Hiidern. I>er I nistand, dafs Kornii ii

der Bewaffnung uebva einander auftrclen, die nicht

glotcincitig bettanden haben, wagt dafür, dafs die

ans b<'kaiiii(c lli;i-^ auf filtrre Kpen zurückgeht, welche

eine iiraltL' Kiilturin i in.lo rc|iia--cntiercn. — S. 04.

M. Üenkii, Iii 1 ic litigenilc I'.cninkiing zu CKr.

lU <iVi%. — S. 95— 112. W. Scbwars, Wo Danai-
densaire. Diese Ist ursprOglirb mehr ein Epos als

eine Sago. Die Namen der Danaidni mnl Aii;> jitiailcn

bei Apullodor vordaukcu ihren Lr»pruug teils den

geograpldachen Kenntnissen der Zeit, t^s der Scbiff-

fabrt, teils dm lokalen aru-i-ii^cln ii
\'( rliiiUiiisscn ; di'v

Schöpfer des \or\vuit'> ilc> lüii.- Danai^ wolmti' in

AfgOS, entstanden i-t di • Sagi', ilie einer der Aiisln i

bangen griiH-hisefaer Seeh.indlcr und 'iltabcr aus .\g}'iitttii

ihren Ursprung verdankt, etwa am 900. Das Namens*
\ iT/t'iilini'< (ks HvL'iii, wchlirs wisi^iitlichc l'ntcr-

bcbiede aufweist, gehört einer situteren Zeit an, die

ausgedehnte geograpbiscbc Kenntnisse besafs, und
ist niclit in Arw enfslandi n. Die im mamior l'a-

rium erhaltenen Nauicn wei-^ru auf lUiiiil/iiiig rliodi

Seher Lokaltradition. l>as ur-i>rQngli<lif Vfr/eirlinix,

das des ApoUodor, eröffnet uns einen üUck iu die

Verbilltnisse, wie sie vor 800 aufdem Meere herrschten,

ninl /' iu't uns, wie vvi-it um ilir-i' /,. it dri- L;i <iL'iapliis< lio

llurizdiit der arueiisrh-dorisLlien (irieilun gLWCM-n ist.

- S. Iii. W. Pökel bomcrkt, dafs y -.»G!» juii- sieh auf

den Sänger bezieht. S. 121— 138. S Brandt,
über den Verfasser des Buches De niortibus pi rst-

entoruni. B. verteidigt seine Ansieht, dafs das ge-

nannte Uncb nicht von lActantius hcrrOhrc, durch

B. T. neue Krwllgnn|n^n, haapts&chlirh grfrm Briscrs

Einwinde. Kr erörtert zm rst den < In i iml . >, Ij. n

Goslclitspunkt, sodann die Frage der K.iitsti liniiL'v/, it

der Institutionen, der Kpitome und der mortes, i iid

lieh die I''nige, wo Lactantius die Institutionen abge-

schlossen uud veröffenllieht hat. Schlufs folgt. —

S. 139—14.3. A. Behr, Mitteilungen über die in

«lern Archiv der Stadt Köln befindlichen Fragmente

« iiicr dem 11. .laliili. angi LurciidtMi Handschrift der

Macrobins- und l'linius-Excerpte.— S. 143—144.
M. Rabensobn zeigt, dafe in SeMlIers anf einem

^lifsverstilndnis ln'ndn'ndcr l'bersetzung von Virg.

Aen. II 174 (»und dreimal steigt, enlsit/lic lies ttc-

sitht! mit Schild und Speer nnd wütender (iiliiirde

die (iötlin selbst aus der zcrriss'ncn Erde"), die er

seihst spiltcr ge.lndert hat, eine Reminiäcenz aus

liiirv'ers Leonorc (.,nni! warf sieh hin zur Erde mit

wütiger tiebärde") xu erblicken sei. — S. 144. W.
POkel teilt ein griechisches Gelegenbdtsgedicht von

A. Nauck mit.

Zweite .\bteilung.

S. lO'i -112. F. Brontier, Goethes riimisi lic

Kli'!:i(>n und ihre (Quellen. III. Die Thalsacbo der

Bc^rhikrtigung mit Pro|)crz nnd seiner Kinvirkang anf

die i:i< vien st. he fcst; an <äneni Einflosae Tibulls

sei zu zweifeln.

M itti-iluiiL'eii des Kaiser). Dcutsclirn .•\n liäo-

lou'isclien Instituts. Uömisclie Abteilung.

VII .-H— 4. 1892.

S. 107 - 203. P. Bicnkowski publiziert einen

1891 in Rom gefunden<>n Bronzekopf, den Taf. VI in

zwei Ansichten wieilergielit. Zusammen mit ihm fan<l

sich folgende Inschrift: 7<. Cornelio I*. f. Uol. hitioni

///( /ei]r viar. euran<hr, tr, mU. frp. X77H Gt'

nihiae ijiHif»tori tr. iil. pr. Iftint. AiiiiukIi leif. XVI
M. l'tfiiiuK ^f<n<r^laK AT/. i)er Kopf, der

einer Ubi'ilelM;n«griirsen l^tntue angehörte, stellte danaeh

den sonst nnbckaunteu h. Cornelius l'usio dar, der

zwischen 5 und 6i n. Ghr. wahrscheinlich nntcr

TilMriuh oder Caligida in (Iiruiaiiiiu kiunmanditTte.

— S. 21)4—221. U. Graeven bespricht Konsular-
diptychen, die fttr apKteren Gobraneb durch Ent-

fernung der Inschriften nnd Umformung der Konsnlar-

purlraits in Heiligenbilder entstellt wunlen sind. Auf

S. -_'()7 sind die Imidt n Klfenbointafidn cine^ Dipivi hons

des Kousiüs d. J. 525 Philoxcnos ans dem Bpsitzc des

Principe Trivalzi abgebildet. — 8. 252. A. Ocrckc
^itdit auf einer niiteritali>cheii \'ase in Nea]'e!, auf

der WcUker eini' Durstellung vom Tutlc des Udysscus

za ünden glaubte, nnr eine Mecrcsidylh: (Krebsfang).
S. i'i.S -227. M. licncker licsprii bt zu einer

Zi i( hiiiiiig im Text eine im Privatbesitz betiudlichi;

eiste mit rerseusdarstellung. S. 22H— 23.S.

A. Mau erklart die ilUsto No. 6Ü45 im Nrapicr

Kationahnttscnm fllr Livia, die No. 6190 ebenda ftlr

die jitiigere ,\grippiua. Die letztere -teilt am Ii ein

Kojif der Sammlung Jacobson iu K(»penhagen dar.

Alle drei sind In je 2 Ansiehton im Texte abgebildet.

S, '2:?;)— :M;4. E. Petersen, beschreibt und er.

klart im Anseldufs an das Werk des Arehilikten

Mei n .n iini / iiiouriiin nli e If tipfrf li'arU' tirlla eUUt

«/t Benevenlo (IbNU ff.) die Skulpturen dciTrajans-
bogcns in Benevont. — S. 265—381. Ch. Hülsen,
Dritter .Jahrcsberielil über m ue Funde und For-
-t liungen zur Topograpliie der Stadt Kuni ISl'l.

(S, Wnebensehr. IblU .\o. V.) S. 1070.) Der Beriebt

beginnt mit einem Nachruf für lirn .Xreiiitekiin F. O.

Schulze, der seit ISM für da^ rüru. Institut thatig
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am 7. Mar/. I8<J2 gestorben ist, und beschäftigt sich

dann mehr mit .neuen Fonehongen als Fanden. Auf
die wichliKorcn Erscheinungen, die hier b«'S[>rochi'n

werden, ist im Rczcnsions-Vcrzeichuis hingewiesen.

Aus den bfigüj/cbencn Pliincn und Zeichnungen (von

C. V. Rauscher) seien heraosgohobon zwei Zeichnungen
eines fragmentferten ReHefe, Rnndtempel mit Opfer-

srene darstcllriiil . Plan der Kni-faiitin-^basilika und
der östlich anstofstuiien Gebaiiili-, (»runUrifs von S.

Stefano rotondo, der Titus- und Trajanstlicnnen, topo-

graphische Skizze von Viminalis (der nicht zur 4.,

sondern 6. angnstischen Kegion gehört hat), Grund-
rifs und Aii-ii lil der Dioklctiansthcnnen, Plan des

südlichen Marsfeldcs mit den Saepla lolia, Grundrirs

und Ansicht oimr Rampe am Tiber flir das Ausladen

grober Mnrmorblöckc und dergl. (Wochenschr. ISIM

No. 28 S. 776J. — S. 332— 33^. Petersen, Funde,
berichtet Ober GrAborfoDdo in \< tscliicdenen G«!g8Bdon

Italiens aad über einige neo ins rüin. Tbermenminenm
gebrachte Slculptaren ans der Villa des A. Voconius

PoilioOV'H lii iisclir. 1885 No. 4i S. G94). - S. 339.

Sitsungsprotiikulte. 10. Dcz. Dessau hiüt jetzt das

Mithrasmunuinent, dessen Inschrift CILXIVS5Gij
wlodergegoben ist, Ar eine Fftlscbang.

'I^f i.iiHHy ftQXftioXoytxi^ 1802. I.

i>. 1. Chr. Tsuntas, Über den ApoUoteinpel in

Amyltlai, mit vier Abbildnogcn von archaischen Figuren

und (iefafson. Die La;,'e ist bestinimt dnreli ui fuiiili rir

Ziegel uiit dem Stempel 'Aiiöi.AMh'tK iy \/ftix/,(tioi.

Nenn in der Nähe gefundene Inscbriftcn werden be-

sprochen, n. a. xvrd metrisclio in Distichen, darunter

Örabscbrift ans dem i. oder 3. Jahrii. v. Ohr. anf

Uolriehos, TioXXüy a(Jiaioy l/i J^wv aixiictiäf -fiyt-

fiövtt. — S. 26, A. Skias, inschrifüichcs zu CJG.
S9&8 and J6A 499 (Anspideoinschrift ans Ef^esos).

Pureh genaue Krgiinzung der Konstruktion eri.'ebrn

sich die bisher unbekannten I{egein der IJeoliai idunp,

die nämlich anf das Siclitbarwcrden des linken Flügels

gerichtet war. — 8. 33. J. Leonardos, luschriftoa

des Amphiareions 61-90 (Fortsetzung ans Jahrg. 1891

S. 71), haui.tsiklilieii i:iavielrkretr. — S. T)') .\.

Skias, T(>]inirra|iliie vim Gylbeion (mit Karte). 1. 7.eii>

Kapimfas bei Pausania.«i. Eine Inschrift MoJ{t(t /tö^

TfQatiihv be/.cicha*!t den Tcmpelbczirk, doch i&t

fraglich, ob der *Ruhestoin des Orestes* in diesem

stand. 2. Das alte Nanstatlimon ist Jetzt vom Meere

tkbcrflutet; es kann nur vor dem liorge Lurysion ge-

legen haben. — S. 65. Chr. Tsnntas, Inschrift einer

Basis von (),<il m iMiri liinessrr, /wischen dem Löwen-

tlior der Klytaeiunestru iu >l}kenai, orwähut die

Vc^yr^fiOMf ans dem Heroen des Persens.

Journal dos savants. Fcbmar.
S. ?.'> so. Ch. I.' ve |iie, Die .Xsthelik des

Ariülutcicä und seiner Nachfolger. 1. im Auschluls

an eine Schrift von (Jb. Bdnard Uber den Gcgcnslnud

wini b;ui|ifs;lchlieb ilie Vni'^c behandelt, oh A. sieh

mit dem Seliiinen da^ Gute verbuii<leii ilaeiite, und

bestrillen, dal> A. die I jitsCeliuiig d« i Kiin-«! aus der

Nachahmung bergcicilct habe. Plato bestritt den Wert
dcrTragOiliv, Aristoteles legt ihr die heilsame Wiricnng

der Katharsis bei, und in dieser Wiricnng kOnntc man

den Wert aller Kunst erblicken, insofuni sie einem

inneren Verlangen des Menschen nach Kathanis ent-

gegenkommt.

'Bnta IL 12.

S. 170- 173. G. Soteriades, Am-rkeiiuen Ic

Besprechung der Üemfthungen abendländischer Gelehrten

um die Erforschung der mittelalterlichen griochischcn

Sprache und Litteratnr. — 12 S. 192. In Ithaks

wurde ein altes Grab, enthaltend ein Skelett und fihif

alte Goldmünzen, gefunden, in Chios eine solir schöne

und wohlerbaltene AtheaebOsteansdem 4. Jhrh. v. Chr.,

die in den Iiesitz der Kaiserin von Österreich Uber-

geganzeii ist

Revue internationale de I cnsuigneniciit XIII 2.

S. 113-188. J. Martha, Die Veränderungen
des Höinerlunis in der Zeit der punisclien KrieL'e.

Das /eitlii he /.usammentrdTcn der t'uiwäl/uiigen auf

den v<Tsehiedenen Gebieten der Religion, «k-r Gelehr-

samkeit, des VollislebeoB und der Kultur alMrhaupt

Iftfst einen inneren Zusammenhang dieser VcrSndomngcn
vermuten, al-^ deren \vielitif;stc die KinfitlininL.' des

griüchischcu ächauspicls und der äilburprugung er-

scheint.

EeMosimM-VerMichiii fhil*l. itehrifln.

De Accii fabulis dispntatio MmUtri: Würtl.

Kiirr. 12 S. 75. Die Abweieluingen von Ilibbeek

bespricht Miller.

Aeschvius, ./^fuxta i*d. tno A'. WecUein^ i'. i

llr. 13 S. 23H.241. Wertvoll. Eine Anzahl kriti-

scher lleiuerKunL-Tii triebt Mi/.

Alexandri Aphrodisicnsis scripta ininura, cd.

J. Bnmt: Reo. de pkü. 1 8. 99. Notiert von B. II.

Apüllonii Pcrgaci quae i;iae< e exlanl. . . "1

J. L. lUibfr^: Ja'. 13 S. 4.')J I. Kiue weilere Km
pfehlung ist nicht erst nötig. Ii.

Daring- Gould, The tragedy of thc Caesars:

Amd. 1088 8. 214 f. BOcbst dankenswerte Cliarakter

biitler auN der Jnlisch-claadhichen Kaiserftnilie. Fr. T.

Uifliariln

Harou, .lul., Pcrogrincnrccht uml Ins gcutiuin:

LC. 13 S. 445 f. Eine grOndlicbe Revision der Lohn*

vom lus g. ßft.

Darox/i, L., et U. Sabbadini, Studi sul Panor

mita et sul Valla. Ii. HaUtadüii, Gronologia della

vita dd Panormita e dd Valla. L. Barssif Loreaio

Valla /iphW.U S. 431-443. Bietet viel Neues.

l'iaiiz lliilil.

Beudall, II., und Laurence, C. E., Gradaated

paaaagos from Gruek aud Latin autliors für firstaigbt

translation: ßnhW. 14 S. 480. Anerkennende Anzeige

\un i'i'tiiZ }hdl,'r.

ISernhardy, G., Gruudril's der griechischen Littera-

lur. Innere Gcschiclile der griechischen l<itleratur.

l). Ilearbeitung von Richard l'olhinaini: /iy»/) M'. 14

S. t3t». Diese Ausgabe verdient weitaus den Vonitlg

vor den alleren. i>ittl.

Casagrandi, V., liC minores Gentes ed. i patres

minorum gentinnt contribnto nlla Storia della Costi-

tnzione Romana Senate — monarcbia — patrizisto-
^
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pleboiato tlaüc origine alla I* Secessio plebis a. u. c.

260: \pliJi. 7 S. 108-110. Obwohl die Grundan-

schaniingcn lU^ Verfassers im jtr. u. r. Anerkennung

verdienen, sind seine Arbeit und Mühe doch verigeb-

»ch. W. Soltmt.

(Mceros lledo de imperio von /"'. Tkitmen:
irwr«. Korr. 1/2 S. 73. Anregend. Grotz.

Crusiiis, O., lJii(crKiichun);eii /.u den Mimianiben

des lleroiidas: JipliW. 14 S. 421-425 15 S. 4ä3-45.'>.

Verf. bietet das B«sle der seitherigen llcronduttadicn

und in mancliea PmikteD Abediliefaendes. ü. &adt-
ntüUer,

Desaerteanx, F., lies effeto de rAdrogation:

l\> r. ititern. dt' Vftinei'Hi. 4 S. 10;? f. I{enierk* ii'-vvi't tf

r

li< iiiaf{ zur nimiriclieu Ket'bts.f;ti-i liiilite. (i /iloii'iel.

tlpistolae Morowinglci et Karolini aovi. 1. In

den Monument» OerMOiae: LClä S. 440 f. £)ioe

gewaltige AtlMHtsMstaiig.

Fritsclu', I!., <,'iiu('s(ioii('s I.iiciincac: fljtliW. 14

8. 4.H.3-484. Höchstens die Müglidikeit der Uiclilig-

keit v(in des Verf. fidiaiptiiDgen ist ninigestehon.

Karl //ogiuf.

Gcoi^raphic von Italien, Gallien, ßritaunicn.

Iiispanien, l.itteraturbericlit in Ar. von MMenJakm-
betiehi von JK IJetUfua,

nerondae Uimiamld, acced. Pkoetdm Coro-

nistae, Mattii miniiatiiliornm rrngtnenta. Ed. Otto

CruBim: Jipit Ii'. 14 S. 421-425 15 S. 45M56. Die

Aasgabe Obertrifll die Bonner Aaigsbe bei weitom.

H. Stadlmaller.

Hillscher, A., Ilominnm Httcratornm Graecornin

niifc TibiTÜ fiiorteiii in ihIil' limna rumnidratuniui

historia critira: UphW. 14 rS. 4Jb-429. liölicrc An-
sprache befriedigt die Arbeit nicht, da es ihr aielitlicb

an Reife mangelt. Arthur T.uilirirl,.

Iluniers Ilias, für die Schule crlilart von A. 'l'h.

Christi Würlt. Korr. 1/2 S. 70. Weder I^hrer noch

Schüler werden sich damit befreunden. MilUr.
Horati opcra, schol. in uaum ed. Ketter et

Hatmouer, cd. II: Württ Korr. 1/2 S. 77. Orr T<xt

unterscheidet sich von dem 1885 erschienenen nur an

wenigen Stellen. Bender.

Horaz, Litteraturbcricht für 1890- 1891 in Iw.

von Mrdlvr» Jtihresiericht 76 Von J. Ilaenatner.

.Torct, La rose dans Pnntiqoltö; J.dntav.'^
S. 188f. Empfehlenswert.

Jnmpertx, Max, Der rOmisdi-karthagiBdie Krieg
in Spanien: .Vphli.l S. 105-108. Nicht ohne Ein-
wände hesprochcii von Frauz I,uterbacher.

Kalbflciscii, C. In Oaleni de placitis Ilippo-

cratis ot Piatonis iihros observatiOBes eriticae: Bpk W.
14 S. 426-428. Die Arbeit Ist bescheiden, sarhiicli

und erfolgreich. .7. Ilbery.

Kavvadiug, P., Katalog d. Skulpturen im Natioiial-

mnseam ni Athen. Bd. I: BphW.\A S. 440 441.

Eine dankenswerte Verfiffentlichung. (Vir. Ii.

Kiepert, Henri, Carte generale ihs jirovincijs

europ6ennes et asia(ii{ue!> de Tempiro Ottonian: LC 13

S. 441 f. Die Berichtigungen gegen die 1. AuB. sind

laldreich.

Liviu*. übt! X\ XXIV. XXX cd. A. /.lonn-le,

bearbeitet von r. Ait»e<:hl: Her. 13 S. 242. Kurz

erwfthnt von J& 7!

Iii vi, T., ab nrho condita liber XXI. Erkl. von

K. Tficking- Jiph W. 14 S. 434-435. Die Änderungen
sind wirkliche Verbesserungen. Füptier.

Livitts, book VI by M. Stephentom lier. 13

8. 241 r. Korrekte Sehnlansgabe. E. 7!

Lncanus, cd. lloxiw. Aca i IOho S. 243 f.

Die Ausgabe wiril den Ausgangspunkt für eifrigeres

Studium dos L. bihlen Am wenigstes ist die (geringe)

Verwertung der VcrbcwemngsvorschlAge irttheror Ge-
lehrten zu billigen. IfoUimon Eltü.

Mcyi r, l'iii , For>cliUMgcii zur alten ncs<-Iii(lilc:

JJJ. 13 438-44U. Dies Buch erfordert das ernsteste

Studinm aller, die sich mit seinem Gegenstände wissen»
<i lial"tlicli befassen wollen. .1. Ü . . . r.

Mitteis, L., Kcichsrcclit iiikI \'olksrecht in ilcn

östlichen Provinzen ilcs rom. Kaiserreichs: BphW. 14

S. 435-440. Vortreftiicbc und gediegene Arbeit.

Ueinrieh Tjtvsy.

Mordfniann, F,'^i|iiisse topograplii |Ui' de Cmi-

stantiiiople: l.C 13 S. 442. Ein Huster von iic-

sonnenhoit und Umsicht. &
Papadopoulos • Korameus, A., 'i^QoaoXffunxt]

htyiac, I: ,/. </».<( .«/ir. 4 S. 1110 192. Aul'serordent-

lich wiclitig far die byzantinische Litteratur. U. ü.

Pelagonii artis voterinarlae qttae extant, rec.

A/. Jhur. /.'.T. 13 S. 24-2 f. Wertvolle Krstausgalic. /..

I'icavct, Kr., \)y Kpicnro ae religionis anctorc:

J. des g(iv. 3 S. l.sTf. (iclclirt und bclchi-cnd, dodl
ist der Beweis, dai's Epikurs Lehro eine Ueligioin ge-

wesen sei, nicht gefQhrt. C. J*.

Piudar, The Isthniian Odes . . . by J. U. Bttrii:

/l//f«n. S4I7 S. 49*Jf. Zu subjektiv uud kiiliu, aber

TMi boheni Interase.

Piatons Batbyphron, für den Schnlirebraiuli von

.1 Th. Chrittz Württ. h'orr. 1/2 S. 74. Kiili ilt lür

S( huler Entbehrliches. ./. Müller.

Planti, T. Hacci, Comocdiac. Ex reccusione

Oeor^ii Ooett H Fridtriei SehlfU. Fase. II: LC. IS

S. 453. Treffliclie Ausgabe. K. lt.

Plauti, T. M., Comoediae ex recensionc (ieorgii

Goel: et frithriei Se/iOell. I'asc. II: liacchides Capti-

vos Casinam complectens: \^p/ilf. 14 S. 430 432.

Kine praktische Handausgabe und unentbehrliche Er-

gänzung zur griifsercn Ausgabe. K. Ued»lot).

Pliuius, cd. C. Maifho/, III: Jicr. 13 S. 242.

Obertrifft alles Bisherige. K T.

Preuss, S., Inilcx Itctiiiisflifiiiciis : fiphW. 14

S. 42r)-426. Von licwiindcrnswerter Zuverlässigkeit.

'/'hdlheim,

Pridik, Alexander, De Cei insolae rebus:

\phR.7 8. MO-IIS. Eine TerdfenstKcbe Arbelt.

Iliinrieh Swoltoda.

Bougon, F., ämjrno: /.C. 13 S. 449 f. Verdient

namentHeh die AafinerksamkeH der Gescbiftswelt. y
Sonnenschein, K. A (Sreek Gramroar for

schools etc. Part. 1: /y/>/, It'.U S. 419-420. Im
ganzen lobende Anzeige von tVanz Müller.

Übungsbuch, Lateinisches, 1. von JloUweiftig

f&r Unter- III; 2. von Ifoßnann und VbfnrA flir mittl.

Kla.ssen: (ii/itiHii.fimu 7 S. •24.V-244. 1. Brauchbar;

2. trcfüich, aber nicht un die liCktUre Cäsars an-

•ehlleheiid. //. WaUker.
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Vorgil, Acncid. l Yl. transl. intu Englisch verso

tqr J* Moade$', Satr. 1955 S. 411 f. Aehtangawerte

L^stang.

Wallios, M., Die griechisclien Au&lcgor der arislo-

tdis, licn Topik: AVr. de pInL I S. 99f. AnsfÜhriirhc

Inbalteoogabe von G. Rodier.

Wirth, A., Dana« in cliristHrhon IjOgcmlcn:

Tlify..i<, S 20:)^ licidt t dun Ii die lIoninxiobQng

eine« zu grofscn Stoffe«. G. Krwjfr.

MitUilang.

AnktotoffiNlie fiaMllMkaft n BnUa.
.Milrz-Sitzuuif.

Der Vorsitzende brachte zur Vorlage: M. Ohne-

fiihcb-Richter, Kffprot, die liiltel und Horner'^ E.

Kirrbncr, Xirri atlimii"!"' /'niiilitii uns ilen dm
leisten vori lirUtlniteu Jahi Inuiila U u; U. t'orj't'T,

Ero$\ A. Michaelis, .ilhittisdn- Kunst; U. Wilckcn.

Ein »eaer j^ritthitdier Jtoman; Fortvftngler, Xim
Bronzen hn Muneum zh Sprier; O. Weber, 'H p-^i/ry«

tov MtX^io^; W. Ii. Uiisi'liir, /'('• Si/iiittiidusiffknl

dn Xeiunbutoni auf dem l.ijkaioir, iiückel, JHe

ente griechwrUe SltidUnreue ImdUcher SehnUuänner;

Foori^re, Iln-uf d'earigcie viiiilmloniipu -. I). Joseph,

J)U Paläste dt» Hotneruchen Epos mit Uäekticlii

auf dU Amgndnmqtn II. Schlienumnti W. Il»'iikc,

KwuüAtuIUui Buliflin de corretpondmet Ueü*'-

niqitt VTIT; Rendironti V, I IS; HultetÜno I»al-

Iii, Ii.: \V \1; M. Vuijt, (//(• hyi» .lullafi iu,li-

ciorum primtorum und publtcornm ( Ahh. d. Süriis.

0«. W. V). Dlcson Vorhvficu reihte Herr (Jonze

an: Tl. v. nrmiii, Eine kiin'tfjndiielUliche Studie

(MUin liciKT Sitzungsberichte); Alois Iliegl, Ihr an-

tike W'rl'Miild (Milteil. des üsterr. Museums); HeiidtT,

AnUics and Forhach, Klauische /iUdermappe 8 und

C. Gnriitt, l/ntire Arehäologen (Gegenwart S4. Des.

]sr)2i, woran di r VorlQgonde emige berichtigtindc ])e-

morkungon kniipfic.

Den orsti-n Vortrag hielt Herr (>. Kit lit< r Uber

das l'authfon, desM ii Krj.'J'binssc (gcilnickt im Areliäol.

1893 1) in wcscutlichcn Tunkten von Herrn

F. Adler bestritton wurden (vgl. doi Derieht aber

die Mai&itxung).

Dann li^irto Herr Oebler otne topographlMbe

Studie über die J/'if'ii rou Cortliinio \or. Kr L'iuL'

ans TOn cinciu Artikel Ceiii Torrs in der i/anKirul

Review V 6, p. ihO—2H4, der zu fulgendcu Ucsiil-

tateii pelanpte: 'Der Aufseiihafen war durch Dämme
im Meeri' i;»d»ildi't, er lair au der Ostseiti- des Vor-

gebirges von Carlba^'O; >rinr l-intalirl ia«: am Si'ld-

nide nahe der I<andzungc zwischen dem äec von

Tunis nnd dem Meere. Am Sfldende Kwiseben der

Kil>i'- nnd d> r Kinfalirt lai,' i-in •^i-Iir briMliT Damm,

wo Schiffe ihre Laduitg losih»;n koiiutcii, uliiic in ili ii

llafra einsnbliroii. Die Rnincu dieses Danunes sind

siehlbar im Mocro gerade im Nurdeu der l.»ud/unijc«.

Von der anderen Solle der Einfahrt lief ein schmalerer

Damm parallel ihr Kü^te eine Stn'eke wi'it uml

IcrOmmte «ich dann einwärts «um ersten Vurgchirge

in Norden. Das £nde des Dammes wird wahrscbeio-

I

lieh durch die TrOmmer im Meere unter diesem Vor-

gebirge bezeichnet. Der Innenbafen war nahezu vom
Anfsi'nbafeii nin'.'oben, abi-r -^einc L;»,!.'e ist ^.nHt nu-

bekannt. Die Tcirltc habeu nicht das Gcriiigslc out

den Iliifen zu tliun.'

Der Vortragende stellte zunächst Test, was die

Xachrichtcn der Alten über die Hilfen CartliaKos er-

geben um! fraf"!»' dann wciti-r, dli >ii Ii das ilarans

gewonnene liild mit den topographiöcbcn VoihüllniuM

vereinige hune. rKese PrUfling wurde torgenewww
an dem l'/nn dn ti rruiu i'l de» niinex dr CarthuiU

des dänisclieii Stliiflsiva]iilaus luid (ieniTaikoiisuls in

Tunis ('. T. Falbe, inner von allen Fachmäunem ah

äiiCserst gewiaseabaft bc/t-iehneten Arbeit. IHe ein-

gehende üntermdiniig crelangtc schtiei^tlrb xn felgea-

di-n si^•lH•rt'n lM L,'i l>ni'--rii

:

1. Die beiden sadlich von der Golliue de SL lionii

in der Niederung an der State Hegenden Teiche lind

die lieste iles aiis zwei Tcib-n bestehenden Krici^-

iiafi iis. Der mirdlii lic Tri! vsar rund, der sfldlirltc

rrclitei ki;,'. Die urs|iranKlicho Einfahrt befand liel

auf der Südseite dos rechteckigen, die neagegrabaie

Kinfiibrt anf der Ostsoite dos runden Teils. In der

Mitte di's b't/.tiTi'n ia^; eine dnieli einen Damm mit

dem ]''(>stlaiidc vurbuiidene krciMuudo iusel.

2. südlich Ton dem rechteckigen Teile des Krieg»-

bafens lai^ der <lnrcb zwei Molen ^'eliibb-te Aiif<i'n-

lialeii, welclier fuf die llaudcUfaiir/eugc bestimnil war.

3. Zwischen den zwei Molen i«g die beiden Uitn

gemeinsame Einfahrt.

4. ANe genannten Anlagen waren m Falbes Zdt

i|enllie!i in ihren liebten erkennbar, dapeijen ist dw
Uamm dos ijeipiu nicht nietir nachzuweisen j was nM
bis jetzt daflir ansah, ist der eine Molo des Handels-

hafens.

Niehl «anz sieber ist es, ob die von Heule am

Nordrande des ni>rdli< lien Teiebes entdeckten Maso^
rcsto wirklich Überbleibsel der Schiffsschuppea risd,

obwohl IM nnd Mafse dafür sprechen.

Vernnitet wnrdi'. dal'-; lier Ilaiidi-Isliafen ein^t wobl

eine j^rolHcre Ausdehnung hatte und vielleieht darrb

einen Kanal mit dem Soe von Tunis in Verbüdang

stand.

Herr von Luscban Icfite das erste Heft der

S«M(/«(.AtW^Puldikation, dos vor einigen Wochen e^

schienen ist, vor nnd benutzte diesen Anlsis, um knn

darauf bin/uweisen, was iti Si n lseliirli bislier gelhtO

ist Ulli! was noch /u tliun idirig bleibt.

Krreieht ist zunächst ein interessanter Einblick in

die (»esamtanlagf der Stadt. Um eine nnregclroäfng

feifiirmif,') umgrenzte Hur'r dehnt sich eine UiiterslaJt

aus, ilie von einer doj^iielten, fast kreisförmigen Hi^-'

Imauer eingeschlossen ist. Das Sttdttaor dieser letxterfu

ist mit ReKefit geschmllckt, die vir als die UtesM
I betraebten müssen, die überli;ui|'t ans Svrii'ii bisher

;

bekannt tzeworden sind. Ktwas jünger sind die Kt'litf*

i ile- r.nriiiliores, vun denen die eine Hälfte schon seil

IHs!» hier aufuesicllt ist, wilhrend die andere wuh

Konstantinopel |;ebraclit wurde. Uiigcßlhr glcfek"

altriu mit diesen siml dann die Krofsen Thorlüwen-

welche in einem zweiten — inneren — Borglhorc

aufgestellt waren} nur ist daran fiwtinihalten, daft
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zwei von ilicsfii Thorlöwen in si);itfH'n Zeiten, wahr-

sdidllUch im 8. vorrbri^tliclion Jalirhandert , voll-

komnen, aberarbeitet wurden nnd jetzt einen gänzlich

anderen Stil aufweisen, als die anderen gror^cn Löwen
dieses Tlioi-es.

Ebenso enthält der aus der Zeit des dritten

Ti^a^pileMlr stammende 'Weatpalast', der also zweifcl-

los den -Inhrliundrrt ;in_'i Inirt, oinn pi-df^r IJcilic

höchst vorgcst'hrittencr Skul|itiirt'ii, tVw teilwi ise vollii:.'

an assyrische Kunst erinnern und sich von den älteren

BUdwcäriten aus SendschirUi — ahm znaichst von den

Tlior-Relieft — onf den ersten Blick anterschcidcn

lassen. Nim « nt^in- 1 licn dirsc Ict/tiTcti alu r «loiii

Stile nach völlig jcueu anderen, gemeinhin aU tiyrisi h-

kappadokiscli bexdelmeten roben Kinstwerkea» welche

uns nniiTilini.'* iin lirfacli :in- Syrien nnd KMiMsien
ix'kuiiiit ^'i'wonlrii iiiiii luiutig mit dri- ji'tzt als hethi-

lisch brzt'ii lnu tcn, bisher noth iiii !it L'i nQgcnd ent-

zifTerten llUderschrift verseben siud. Auderseils abiT

gehört SV nnseren Rdiefs des 8. Jahrhnndcrts bereite

eine vollstiimli;.' ciitwickelto I^iirlistabfiisclirift. Zwei

dröfserc inscliriften dieser Art siml in <leni vorlief;en-

gen Hefte ausfiQhrlich mitgeteilt; sie sind in einer

nordscmitisrhen Sprache nl>aofaf>t, ilie in ilircni Baue
sich mehr dem spilteren Arainäisili nilliert, lautlirh

aber am ehesten an das reine Hebräisch anKcsi'lii«>s«i'ii

werden kann und somit wohl jener (rttlicn l'criodc der

nordsemitisrhen Sprachcntwicklnng angehört, in der

die TeiliiiiLr in i im ii hi In iii-« In n und einen aramäiaclion

Zweig elK-n ci^t bej^onin^i hatte.

Dafs weitere Ausgrabungen in S«'n<lsrhirli iku Ii

Allere Vomsm dieser frttben nordsomitisclieo Buch-
Btabensehrift ergeben werden, kann mit grober Sichcr-

In it anLänommcii wt riJi ti. Nocli viel wichtiv r aber

wäre es, wonu es gelange, in Sendschirli in 13au-

mnkeo» weldie »dtlich swisriien den Tborikalptnren

nnd dni 8. .lahrlininli-rt 1ii ^m d, anrli i1<i|.;>rl>;irnrliige

Inschriften mit lu tiiitisi In in uml si initisclit'tn Te.xte

nur/utinden. In Srndschirli ist bisher n<»ch nicht die

Uälfte der nötigen Erdbewegung gemacht, ja aelir aus-

gedehnte' Teile des UQgels sind bisher flb^anpt noch

nie vom Siinli w !" riilirt wor<l« n. In z\m i lianwerkeii,

deren Vnrimndi iisein fast mit Sicherheit angenommen
werden kann, in einem Central- and einen Nord-
l'alast können bilinguc Inschriften vorausgesetzt wer-

den; in diesen I'aliisten wOrdc dann also einerseits

der Sehlüssel zur Entzifferung der lietliitiM-iien In-

schriften verborgen liegen, anderseits aber eine ältere

Form unserer eigenen Bachstaltensrbrift, deren erste

Anf;in_'r l instwcilen noeli in vc>lli_" - l>nnkel gelinllt

sind. ."^1 iinn von diesem üesichlsjninkle aus eitiielit

sieh die Notwendigkeit einer grttndlirhcn nmi er-

schöpfenden Untersuchung von Sendschirli. Viele

Fragen, welche von den bisherigen Ausgrabungen

noch offen gela'^scn, ja nu ist i i «t \'\\\ diesen angerej-'t

worden sind, wttrdeu dann ihre l^isung finden. So

wflrde es dann woU nflgUeh werden, anch das abso-

lute Alter der Tbor-Sknli)tnren, die wir bisher nur

relativ zo datieren vermögen, m ermitteln. Kin^t-

weilm worden bekanntlich die Heliefs des Stadltln>r< s

von manchen noch in die mykcniscbo Zeit verlegt,

während andere sie nur etwa ein oder höchstens zwei

Jabrknndorte vor die >Soit Ti^tpQesars ausetzen nnd

wieder nnderc sogar aimeltmen, dafs iilmliehe primi-

tive Bildwerke vad mit ihnen nueh die l„uliiti*clit'n

Bilderschriften erst in die iiach assyriselie '/mW, fallen,

so dafs dann also in Syrien noch Jahrhunderte nach

der Krtindung der Buelistabenselirift an einzelnen

Urten neben dieser eine sehr verwickelte Zeichen-

schrift anf steinernen Denlnnllem Anvrendnng ge-

funden Indien \Ntlrde,

Ai>er aiicli die alte (ieognipliie von Nordsyrieu

bedarf no<'li >.elir der Aufhellung; für Sendsrliirli selbst

kennen wir eine Inschrift, weiche den Landosbemi
als König von Scham 'al bezeichnet — in dem nnr
winijie Kihnneter entfernton (u'nlM'liiii aber fand

der Vortragende das grulse, jetzt in Bcriiu befind-

liche Standbild des GottM Hadad, das, wie die In-

schrift besagt, von einem Ki>ni,;e von .Taiii Mandl)

errielitel ist. Dieses Verhältnis von Sebam'al zu

Jadi ist noeh völlig unklar; eine Aufklärung d«(-

sclbon, dio wohl nor von neuen Insebriftsfunden so

erwarten ist, wäre sehr erfreuNeb.

InzwiM'lK'ii hat iniii die I'nldikation iler bisheriLreii

Ausgrabungen in Sendsi liirli ihren Anfang genommen;
hoffentlich wird in tiielit allzu ferner Zeit auch aber

einen befriedii;eiiden Absi hlnfs der ArIwitOD boricbtet

werden köiinen. ^.Si;lilufs Mi^U)

Verzeichnis neu ei'srhienener Bücher.

Itigazzi, P. A.. Ftrenze e contomi: mannale
bibliografieo e bi(n.'ratieo. l'irenze. L. I."».

Cici ronis Kjiistniiie selei lai- )<'m|>orum ordine

compositae. l'tir den Selndvelirani h von K. Fr,

Silpfie» iU. Aufl. von K JJöeket. Karlsruhe, (iroos.

X, &06 S. 8. J( 3,40. Einband 0,30.

Euripides, l",leetra. wifli introd. by C. II. Kerne.

Cambridge, Deightuu (Bell and sons). Sh. 10,0.

naro, A. J. C, WaNcs in Itomo. Pocket od. I.

II. f!. Allen. r,J.-t S. 12. Sh. 10.

Kn liti r, M, ()., Kjjj'ron, tlic Bilde and Homer;
•irient.ti > ivilisation, art 'and raligion in ancieut timos.

Ashcr. £. 9.

Sternbacfa, E., Analecta Photuma. Krakau,

I'üln. Verlagsgcs. ll-. haft. M S. H, A l,r)0.

Sylloge Epigrammalnm graeeorum, iiuao anto

medium sacculum a. Cbr. n. Iii. iiieisa ad nos per-

veneruiit, cd. E. Uoffmoun, Hallo, Kaemmerer.
245 8. 8. A. «>.

Tacitus, llistories, book I, by d. IHnisloweMA
.1. Mnuhnt'Ht. Clive. 120 S. 8. Sh. 3,6.

Thukydides t. Rrkttrende Ausgabe nebst Ein-

leitung in die Tlinkydiileslektüre von Fr. Müller.

Mit einem latteratiiniaehweis /u Thukydides. I'ivler-

horn, Sehüningh. VIII, 279 8. 8. .Ä -'.tii.

dasselbe. Schulausgabe. Ebd. IV, 115S. 8. Geb. Jt 1.

Xeuophons .\nabasiK und Hellcnika in Auswahl,

Text und Komm Iii. ir. Für den Scbnluehr. lierausL'.

von (r. Soroj. 1. AuulMisis I-IV. Te.\t ucbst Ein-

leitung und Anbang, mit Karte, Plänen und Abbildungen.

EeipziL', Teubner. VIII, 19!) S. 8. A l,-20; karf.

JL \,->i). — das.sellH:. Kommentar ucbst svnlakt. An-

bang. Ebd 182 S. 8. JL 1,20; kart. JL 1.S0.

Varaniw. ItodiiktMr: Vr. Vr. Honier. n«riw a «TLaiwiraliHrÜÜ
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ANZEIGEN.
Verlag; von V*nd«n]ioeok * Bnpreeht in Oöttingen.

Latlmann - Aliiiler;s Lehrbücher
für den (loutschen, lateiiiis^lien ii. griechischen Unterricht.

AuaführUche Prospekte, Hinvic Freiexemplare vcrscmli t ili.' \ rrliijr»

Oeleeonttich «iner soeben in «1er Zeilsehrift f. «L Ujmaaaialweaeu
8. 216—221 erschienenen Bespreelniag aagl der nlt den genunten Ijehriiadien
seit Jahren vertraute; Referent n.

„Irh hin <|pr l'lit'ry.mi|ninK, dab die Praxi« jotlL w» iliirrli .Iis n«n«n Pläne ilii>

InttuFti»iu(in«tl)ui|« zur N'onu gswoidui iat, don Mittelweg, den i.attinann msigt nnd
inkmar gMei^ bat, gehen wird, und dah dem Kom|>minifiiM>, den er varH-hlügt . dar
•ndtiebo Hirg nicht fehlen wird. DI« taktvolle VereiniKung der vorwhiadenen uiotbo-
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}fv0f. Dr. ^itmttt

11., ganjUi^ uiiiQfarbeitete Sluflaje bcr @«^lgrammatit

M1I «rpfcffor t». mmtmtlau

I. Xtii: ^ociiunlc^rr.

gv. if. 1^ flfl. 1^ ««

Scr n. Zeil feist in cima 3 BmIm.

i
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Dr. Itarl ^mtfr,
»ItcttMT k«« CMtL •«aallsai« |i >i|K

Sritie to(fcntlt(^ umBCiubcitct« Vuflag*.

gc. 8». I,ä0 UK, gd. 1^

3n Saunier'« Mom.'VtrUifl in

Tanjig crfdjicn foetcn:

^ntfnf^^ Dr. ^roMfor am Mgl.

W^mnanum in Tannin.

i2trrit tun brn qriidit:

VtriA 1 w4U

R. Gaertners^Verl«^^. Heyielder,

Caiigrande I.
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(Ii»! 1320).
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I
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HBRAUSQEGBBSN VON

GEORG ANDRESEN. HANS ORAHEIM
UND

FRANZ HÄRDER.
10. Jahrsaitg. Berlin, 31. Mai. 1893. No. 22.

Tb.Uerher, l^une in oommralarlia • Oref^rioCorinlhio
in Hprmiii^rifrii iu-ri|>ti« veliwtioriiin ri>mmpilt«rioruiii
vMti|;iA <If|ir<'lii>ii<li (uWHint (<• Tlitel<*>.

I(. I.ü
Kl \.
(j, llorar i Kln

kl', Mi'iiiiixk'r iiiiil «1 in'' Kiiii«t (K. Kc'hlee) . .

ini. I>i' Ti'rvntio i'iii»<|iio löntilnu \Jf. Hrhlo"
i s<>rmouiuii et apiatälarnin litiri mir

\iiiiii'ikiii>Ki>ii V. L.aci»n Maallar. I.Tail. Hatin n

tm

<W. llirM-htpliIrr) QU
U. <rap*|Uima,S|iinefaMiiiialiit«iaiMhrftAaft(B.Uj «W

.Inmü«)»'. Tlie Ainerieui javnuil orphilctkiBr XIII4. — Gym^
n»aiuin 3. — SMnoM «t tiWT. da rMMMiiia 4ca adaneca
moralca et poUtiqma. (L Min. (n

ÜMMNlMlf- riTMUH* 410

JWMhnifwi: Arebiolanadi* 0«MUMiM»A m BacUn. Mli»>
HiUran» Sehlnb. t»

nie Ift-rrdi Verfasser vi'ii )'rri,rruiiiiiirii , I >isserUttioBlin Biwl .•^mml (M-lrgeiilieitssclirifti'U werden gebeten,

iU-zfuniuiisexcniii)«!« an R-Oaertuer« Verlag»bucUiudliuig, Berlin SW., ächöneberser«tr.2tt, einsenden zu wollen.

RMMUieaei ra4 AiMlge«.

Tb. 6erb«r, Qan« in comineutaHi« ft Orogorio
' '" r i iitbio in II r niiiii;c II i-ni scriplis vefiisfin-

riini cominenturiorum vi-stigia «tcpruhcndi
possint. Iimug.*Di89ertatioii Kiei. 1891. SS S.

An nii'1 Hii' sich Tordieiit jL'de Arbeit gnoz be-

»umlorc Annrkeunniii,'. wrlclir sicli, wip ilicsi',

iiietlioiliKcli und {rrUiKllicli mit <leit imfriiclitbiireu,

filst jedes pomtiveu Werte entbebreoden byznn-

tiiiiselieii HiTuiogeneH-Scholien abgpelit.

Dor KoiniiuMitur dt>s (.iri'gorins, Mt-tropolitfii

von Coriutli um 12Ü0, zu Ilerinogeoes knapper,

HchariUnntger Honograpbie irt^ fkfOHmt davo-

i^TOg, \\f<^t iiu<-h Uerbers Durlegiiogen in drei

verseil icilfiu'ii Iki'Zf iisioiien vor. Dii' kürzeste ent-

hält oiu Mouieuunis am dvta ](>. .Julirli., ciue

Bweiie erweiterte reprSsentieri hauptröchUeb ein

Vindohononsis ans demselben Jahrhundert; in diese

ist seliliel-ilicli noch eine dritte verarlieitet, welche

in einem l'nri.sinuB uls Haudsüliulieu existiert. Aber

aaeh die dem Vindobooensis nnd Monncensis an

<.!ninde liegenden Ifezcnsioiicti »iinl nicht s^eharf

zu selu'iden, xouderu ineinander gearbeitet. l)er

Mouaceusia wurde von Eteiske in deu Omtt. gr. V'III

herausgegeben; auf den VindoboneuBis nud einigen

Mediccisehen njiiidscliriftin fnTüt hiuijit-^äcliliili

die Ansgulie von Wal/, iu den Rlietores gratci

VII 3 p. 1088 ff. Gerber wei»t nun nach, dal»

die reeensio M (Mouacensis) nicht etwn ein Ans-

sng ans der riet aaeflUirlicheren reoen«io V (Vin-

dobon.) ist, «indem ans einer ToransBnBeta&enden,

nicht viel gröfsereu Fassung, die er A nennt. In

M rosp. \ fi'blcn alle di(^ Msirginal^cbolicn des

Pari.Hinu.s, «owie alle Wiederholungen und do])pel-

ten 8eholieB, welche der V hat. Wiederholt ver-

sncht (icrbi r M als Epitouie besonders zn erweisen,

diis ist jedocli nicht ntUi^;. da, wie ich iiiii h über-

zeugt habe, die Überschrift dieses Konuueutars

im Monaoensia 101 ausdrOcklieh lantet: dni

futf^ödoi' f)nvüi^iog Tov 'J^ftoyfiwg ßißXlor.

Aufser durch die im einzvlueu von Oerber

naobgewiesene Übereiuetimninng mit den Maiginal-

scholien des Parisinu.s unterscheidet sich die re-

cf!isii> \' von der rect-nsio A durch die -tärkere

lieuulzuug eines älteren i)essereu Kuniiueutars,

dessen Sparen an&nweimn 6. sieh in seiner Arbeit

snr Aufgabe macht.

Die Reste desselben stecken liaupl^iichlich in

«len Kai»iteln II, III, V, ^^, Vll des Cii-egorius;

erkennW sind sie Bufserlieh dnrob die stereotypen

Aufimge der Scholien mit iyictvi>u di()(iirxn, xttin

nöaoi'i *ai notovg tQonovi n. s. w. Vor allem

aber ist fOr den betreffenden zu ürunde liegenden

Kommentar, den Gerber P nennt, ein bessere«

^^•r•>t,illdniH des Ilennogcnes, eine gi-ofse fieleseii-

Ix'it in älteren klassischen lihetoren, eine aus-

giel)ige lienutxnng des Gregor von Nazionx und

der heiligen Schrift an rlietorischen Bttspielen

charakteristiscb. AnsfiOirlich ansgeachrieben sind

LyX^OOgle
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vou älteren Uhetoreii I leinet rin^ nto) toiiijytta^

uiul Apsiuüä tixf^ ^^lOQtxij. l)abei gliiul)!, (i.,

was aUardinga nicht ohuo Werl wäre, im Grego-

riOB eioe bcsstre Textülterlieferuiig tlieser I)L'iili'ii

Schriften zn ontdeckcn. Für Denietrius iiiiils icli

seiue Anmihmv bestreiten. Demetrius c. 210 be>

ginnt das KtealaafragmeBt (fr. 48 C. Mailer) fol-

geuderimilseu : fk^iv ytxQ 6 ciyytXo; nix fvi>!;

XiyH Ott thiiitape Kv^i naQcc ii^t> Jltt^vaattv uiit

«ineiu wohl verstHudlieben Hjperbaton. Gerber

lieht die Leaart bei Gregorina vor, niit der nor-

malen Wnrr-trlliin;r. 1 I >^0. DJhov yAo ö (iyyf}.o^

nffj&i {<2f /Ja^vauity ovx tt iHfi Xtyn. Aber ilas

Hjperbäton ist ao erklärlich wie berechtigt, wei]

dadnreh stSrker niarkiert wird, dafa die ganze

IJedi« des Boten für Parysuti- liort i-lmct: ist, der

uui ihretwillen solche Uuiächweit'e luacht« Au
der aweiten Stelle (Demetr. c 57) bietrt Gregor

•natatt der freilich verderbten Worte in der Ober^

lieferiiiig d<- T>i im triu- x(ü tkui'iv tl ^rfnr. o)^

ttvivi; (seil. IJiMt§nfuy^^) if^ott' 'xal x' oävQO-

Htvonn/' mQf^y ifHfaafy T$ya iypv <iita^» M'
futtoi eine ganz andere Fassung: forto di uml

avtdc {riKJtjttri'nio ir im 'xff/ n' x' oth intiiMOiotf',

eiKfitaty ya^ nya oixtov xu« nai>QVi iytdti^/uto,

Bs ist aber doch nnmethodiiwli, eine ao nb-

weiclienilf l ah^unti aus l iucin |>;irai»hruaiorc-u>l< ii

Scliolion in einen Schriftsteller wie Demetrius cin-

ziuetzen, zumal du die t^telle leicht zu heilen ist,

wenn man mqfififf als Dittogmidiio von ffn/aaiv

nimmt, während itlnic ZtCeifel dföfiatoi nicht zu

onthehren ist, denn damit ist eben das Wort

dävQOfi^i'otaiy gemuiut, duü hier vom Dichter

emphatisch durch m Tentilrkt iat. Andera ist

die 8aclio für Ajtsines I :\Si't, JJ wo mehrere

iu den Codd. des A|tsiues ansgelassene Worte,

welche der 8iau absolut erfordert, uuh Gregorius

an ergänzen sind (1226, 9). Noch wichtiger ist

die ßemerknng Gerbers (p. 18), dafa mi einer

Stelle tJregor ein besserer Hermoß;<'neste\t \or-

gelegeu hat aiij der un^erige, da sou»t liermugenc:«

an der betr. Stelle gar nicht veratändlich wird.

Mit der Zuweisung der ein/rlneu Scholien aui

den älteren guten Konunentar hat G. natürlich

öfters etwas /.u frei geschaltet; oft genügt füi"

ihn schon die Citiemng einer KibeUtelle und das

Vorkommen einer zweiten kürzeren uud schh'ch-

teren F!»Msnii<j in M; die ansfnlirliehere Fassunir

braucht darum auch uicht immer auf den guteu

Kommentar P zurückgehen, wie G. (p. 19) meint.

Znweilen iiTt sieb (J.. wenu er eine doppelte

Fassung vermutet, z. 15. die beideu Stellen 1104.

und 1101, welche er p. "JO als doppelte Rezension

m
desselbfii Seliolions anlnbrt, bezielieii si<b gar

nicht auf dieselbe Stelle — uml wenn auch, so

wfirde hier jedenfalls .M den Voraug verdienen.

Doch 1101 ist von diwfOQn und mn //« «lie Rede,

11<>4. 28 von idliüc und xaOohxbn; Hoiiftiva, eü

sind uändich speziell die Worte des Hermogenea

4-26, 9 (Sp.) jdfwc 6 »Unt^ erlSntert.

Im lirolW-n und ganzen aber hat d. die ver-

hältnismälsi;; besseren Stücke der Seholien mit

richtigem liliek herausgefuiuleu und dem alteren

Kommentar angewiesen; von Kiuzelheiten will ich

als Knriosnm erwähnen, daCs er einnuil dem l>"tr.

Scholiasteu unverdient eine \ erwechsluug zwischen

Pindar und Euripides zutraut (p. '25). 1*272, l

wird Enripides (Phoen. 4li9) citiert iniovg ynq,

etfv .... xttt ntüt^' ifijuif « //ipdt((io<s:, luul e«

folgen die Verse Orest 4t*l/i)'2. //(löc tdfd'

dytiva .... Wenn G. seibat nicht nnterlasaen

hätte, Kiiripiiles naehznsehhigen, so würde er ;4i

-

wul'^t hal>en. dafs diese Worte 'h-ydtt^nttc sjtricht,

uud da liegt e» doeli miudestcus sehr nahe, daCi

WißSofOf ans "nvda^mf versduneben oder vom
Kompilator verseben ist, während der ältere Scbo»

Hast noch seiueu Euripidcs wirklich las.

Wie G. selbst zugeben mnfs, ist die receusio

des Muuae. durebuu» uicht SO viel sohle«;hter, e»

finden sich auch dorl Spuren von Belesenheit.

£. Ii. 1'227, '21 wird auch (Jregor von Nazianz

citiert, und offenbar hat G. recht, wenn er die-

selben älteren Scholien als ihre Quelle gelten

läf^t: aber ilioii Iif/rnsinn i>t niolit in sieb ge-

schlossen, enthält Widersprüche und Thorheiten

von der gewohnlichsten byzantinischen Art, wie

z. B. p. 1 102 eiue Ansicht des llermc^uea, die

p. lüOT. I(t ohne Bedenken ril>ernointnen ist.

euergiseli bekämpft wird. Welches uuu der echte

Gregor von Corinth ist, die receusio A (.M) oder

V, will und kann ('». nicht entschoideuj ea ist in

der Tluit am-h pau/ t^fli ith^iiltij^.

Im II. Kapitel seiner Arbeit ermittelt der

Ver&saer mit unbestreitbarer Sicherheit den Ver-

fasser des benutzten Kommentara P, und zwar

aus T/et/"'-. di'^'stii Hi-rnio<jeneskoinnitntar in

t'ramers Anecdota O.xon. \ ol. 1\' abgedruckt i.--!,

und der znm Teil ans denselben Qnellen geflossen

ist wie Grogorins. Von den Ib-rmogeuesinter-

prcten. welche er In kämpft, uenut Tzetzi s m-
mentlich mur Johanues (icometres. Gregor. IIOT. >

wird Hermogencs kritisiert; dag^n polemisiert

mit wTtrt lieber .\ninhning dieses Schulions Tzetses

mit den \\i»rten xfi).töc ö (»[lom ttv Xiyn. Fkh'

liit{ia. Demnach ist da.s Sclioliou aus Ueometrcs

8L Hai. WOCHENROHRIFT FÜR KliASSISCHE PinTjOLOGlBL 1808. No. 22.
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(ItTscllic ist also in <len li(>st*»n Teilen ileu GregorioB

lieiiutzt. Nim war .Idliaiiii«-* < icometn-s ein niolit

uubetleuttiuder bvziiultuisoiier l)ieiit«r unti (.ie-

lehrler, der anfaer Seholieu xn RemogeiiM nnd

Apthooiiu Epiv^riiiumo. I'dalniciiiiiiii]irlitiiii<rrii He.

verfafsite (TranuT aiu'Oil. I'aris. IV). It-ide, wio (J.

uns einem iiitivfifiiot' Mchliel'^t, unter ilem Ksmer

Nikaphoroa Phokas, oko in der 2. HSlft«» des

X. .luhrhnntlerte, und olino Zweifel war im* der

Verfa-Hser den ültereu, bettsereu im (iregorinH he~

uut2t«n KuinnientAfit.

Als Anhnng giebt (j. «ine liifite von c».

]'20 Enieudntiunen zum Text, iles <iregorins. Auf

ilit'SH iffli»» icli iilisicittlicli lüclit iiüIht fiii, «la

bei iler L nvoUkummeulieit «ier WalzMilien Aiis-

ji^be die metüten sehr anf der Hand liegon, be-

siiixlers aller, weil solir wenig «laranf ankuniiiil.

ob der wässfrifie l?iei dieser by/iiii(iiiiscln'n

Kchoiieu iiocli U'xtkrit:!«.'!! nutentuciit wird oiler

nicht; denn dm ninffl der Verfasser der voriie-

gaiiden his^Ttation selion oiuriinmeu, dal's die

ganun b^-zautiniMolien Henno^enessohotifMi iiinl

mlbat die Keste durncH nucii be>!<oren Komineutars

des Geometrea bis anf wenige milfiirtgeschwemmte

Definitionen und Citate völlij» wertlos >iiid. Mr>«^i n

sie immerhin für ilie ( ü-scliichli' der liy/.antini-.ciii ii

Litteralur einige Üedeutiitij^ haben, die ihnen je-

doch Kmmbaeher (H. 184) anoh abspricht, für die

Krforsoliiini^ i1<'h Hermogenes und d> r kla-^ix lKn

IMietorik biiteii sie nneli nicht da- < icriiiL,'-!«'.

Und ohne dieser Arbeit ihr olieu aner-

kanntes Verdienst abspreehon xn wollen,

halte ich es nicht fnr iiborflü>>i<x. darauf

hinzuweisen, dafsmandic HearlM itnii<; und

das Verständniü der griechischou Rhetorik

nicht Tom letsten Ende dnreh AnfwOhlen
des trQben Kinnsteinwassers bysantini-

seher Aftergel<'hr>*anikeit heginnen darf,

sondern dul's zwischen Aristoteles und

Hermogenes manch« Biehe mit klarem
Wasser rinnen, die es in dfi» f^rofseu

Strom der grieeh isclion liittt'ra tu r zu li'iten

gilt, weuti man nieht ubüolnt dazu neigt,

das WertTolIere Ober dem Minderwertigen
an veruachlSssigen.

Monohen. Georg Thiele.

I. Hermann Ltkbke, Menandcr und seim Kunst.
Wissenschaftliche Iteilagc zum l'toutamni dr-

Lessing- Gymnasiums Ostern ItfOi.*) 6i S. 4".

Beriin, R. Gaertaen Ycrisg. 1 A

•) 8. »ooh Wocbensebr. UHM Na. 1, S. 14.

i. FUmininB Nencini, D« 'i'i i t nt jo oinsnuc fon-

tibus. Liburni ex utticiua lla|ili. Giusti. Iti91.

p. 17S.

Ein wahies Talent geht im Strom der Znten

nicht unter. So ist Meuander, der einstige Lieb-

liu)^ der gobildetou griechischen Welt, als die

Musen Oriechenland verlior^on, mit ihueu nach

Italien gewandert, am anf der t^Jmischea Bfihne

in den Komödien des Tereuz und Pinutus weiter

m wirken, nnd als das rümincho Weltreieh »tiiiv.te,

stieg er unch tausendjähriger Vergettst'uheit aus

den 'IVSmmem in Frankreich wieder hervor, um
durch Molieres Mniid sein«' reine nnd edle fielir iis-

wi isheit. seine eharaktta'vollen Typen den Fran-

z(i.scu zu zeigeu, iu uuerschupfter Lebeuskraft

dem Ölhanm gleich, der, bis anf den Stampf ver^

dorrt und erstoHx'n, aus seiner Wnixol immer

wieder neues Leben treibt.

Ober die PerHuiilichkeit dieses grofsen Meisten

der noneren attischen Komödie flielken die Nach-

ric'itcn äiils« r-t >]>iirlich. und der Litterarliistoriker

ist zumeist auf die Kragmeuto des Dichters au-

gewiesen, die Kum Gluck recht zahlreich sind,

aber 1000 bei Tb. Kock. Mit Reuntxnng ilierer

Arbeiten von iJnizot (Menaiidre, Paris 18.'').')),

Ilorkel (Die l^ebeuspliilosopiiie des Meuauder,

Königsberg IM.'iT) nnd anderer hat Lfibke in

dem obigen l'lrogramm ein Bild Menandcrs nnd
seiiii r Kmi't atH ib'u Fra^^menton gezeichnet.

Kiue genaue Charakteristik der Persüuliclikeit war

natOrlieh ans den Fragmenten nod den dBrftigen

Nachriebtcu der Alten i1ber Mcnander nicht an

j;ewinnen. (diwnh! Liibke mit (ieschick nn<l Sor<;-

fait alles über die >Stelluug des Dichters zur Ke-

ligion, seine Lebensanffassnng and sein Liebm»

leben aas seinen Fragmenten und den N.ichrieliten

anderer zusammentrügt, so bleibt das Bild doch

blai's. ,Ia, man kann uicht einmal sagen, dal's

die Fragmente immer des Dichters eigenste An-

sicht wiederspiegeln, da der Dramatiker die Per-

sonen ihrem, nicht seinem individuellen Charakter

eiits|)reeheud reden lassen nmls. Dos hat sich

auch Liibke nieht rerhehlt, nnd darum war gerade

in diesem Teile vorsichtige Znrückli ill uni; L'cboteu.

Auch die Sujets der Monaudrisclieu Koinfidien

»iud iu deu mei8t«u Fällen ans den vorhandeueu

Fragmenten nicht mehr dentlich zn erkennen.

Liibke niiti-rsrlieidi't dem Stoffe nach heitere nod
ernste Lustspiele. Kr versucht nicht lüe Hekon-

struktiou der Sujets, er zeigt uur eiuzelue charak-

teristische Typen, aas denen er anf die Natnr

des Lustspiels schliefst, ferner bespricht er die

Art, wie Meuander ilio Handlung einleitete, die
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Kntwickliinp linndhiibte und die L<>--imL' IhtIhm-

ftiiirlti. ich biu auch hier uiituuter v^weilelliutc

geblieben, ob der Yerfasser wohl richtig am dem
atierten Frugmeut den Churakter dea Gauzeii

beurteilt bat. Sielierlicli nnriehtis fafst er -ibis

Müdcheu vou Audros' uk rührendes Kainilieu»tück.

UttMre Laehrnnskeln werden allerdings hier wenig

BngeBpuratii und mau mag diis Stück zu dvw

ernsteren Mennddcrs zählen, aber riihrt'inle l'ii-

uülieuüceueu kouimeu uicht vor, es ist ein reiues

Intrignenataek (ef. Donat. praef. ad Andrinm:

haec maiuri t?x parte niottiria est).

Ergiebiger siml die l'^ragmont»' znr Mrkeiuitnis

dea l'utlius uud Ethuü bei .Meuauder. Im feiueu

KonTermtionstou, in der harmonischen Abstim-

mnng der Gerühle liegt Meuandm Uauptst"irke.

Auch in der Charakteristik ist <«r anCserordiMitiicli

reich uud viekeitig. Wie lebensjwalir »iud selbst

noch im rOmieehen Gewände enne Knppler nnd

and Ltraniarbaäse, ParaMtan und Küche, seine

verliebten Jünglinge nnd geizigen Alton. Lnbke

führt uus iu geschickt gewählten Ueispieleu die

wiehtigaton Vertreter dieser Typen vor. Hier

b<-kommt der Le^er überall ein klares nnd xn-

treffeiules Bild dieser Charakterrollen.

Der lluuptwert von Lübken Arbeit liegt iu der

geaehmaekroUen ObevsetsoDg oder riehtiger Uin-

dichtuag der Fragmente, die er zwar nicht aUe,

aber doch in sehr reichlicher Au(>wahl entweder

in Heiue Arbeit vcrwobeu oder am Schlüsse bei-

gefOgt hat. Hier eine Ftobe von seinem Ober-

aetsiumiataleot:

Itatet, ihr Freoode, waa mir geschehu! —
8üll ich'» Orkanen vergleielien?

Eh sie heraulziehu uud wirbelud »ich drehu:

Ewigkeit seheint zu rerstreiehen.

Gleicht ea dem brüllenden WogeugcnühlV
Hoch mag die Welle sieh tQrmeoj

Flehtit du zu Gott, werden Raaeu nnd Kiel

Trotsen deu Fluten nod iStiirmen.

Knicken die Masten, greifst in der Not
Schnell du die schwinimemlen Trümmer.

Mitteu im jäh dich umriugeudeu Tod
Bleibt dir ein rettender Schimmer.

Gröläere Nut al» vom wirbeludeu W ind

Kam mir vom lachenden Munde:

Herzte nud kül'ste ein reiziiule.^ Kind;

Öuuk dann veruichtet au Grande.

Am iK'.-.ten lernen sslv Menauder und seine

Kunst ans den latcinischou Nachbildungen, nument-

lit'h de'* Toren/, ketiiieii. Auf "Ih Vcrliältiiis

Tereuz zu aetuer Cjuclle, welchem Lübkc nur ober-

flächlich berührt, ist gonaner Neneioi in dem oben

an /.weiter Stolle genannten Bnelie eingegangen.

l']r li unlolt zuiiiicli^t v«)n iler eigontruiiliclioii .Mn-

uiiT der alten lateinischen Komiker, Kuutaininatiuu

genannt. Neneini giebt dem Wort einen doppelten

Sitiii: erstens i>edeute es, griechiisclie Stücke plBn-

iUtii, hier im ! <l.i i-inon l'roclccii, i'iiie Sentenz,

eine kleine Erziihluug auiie.-4eu ninl ia daa llaupt-

fltSck einfSgeu, in diesem Sinne habe es Lnsdos,

dea Tereuz Nebenbuhler gebranchti wenn er dem

TiTonz Kontamination al.s unzieuilieh vorwirft;

zweitens bedeuce ea, aua zwei Koiuüilien eine an»

sammensohmieden, diese Bedentnng habe erst

'j'erenz, welchem der N'orwurf des Lnscias na-

lie<|nem gewesoii sei. ilom Worte gegeben, um

aeiue Koutauüuatiuu durch deu \'orgaug de»

Naeriufl^ Plantos nnd Ennins zu decken. In Wahr-

heit habe also Terenz gricohihchi' Stücke in der i

oben bezcicluieteu Weise geplüuilert. |)run wenu

Tereuz blol'a uach dem Vorgang vuu Naeviu.-«,
|

Plautos nnd Ennins ans zwei Sticken eines in-

aaniniengeschmolzcn hätte, ao würde Lnscias.

«lie.scr genante KtMuier <!er älteren lat«inisoheu

Komödie, dem Terenz keiueu Vurvvurt haben

machen kOunen. £b ist uuglanblioh, daTs Terens

den BegriiF der Koutaminatiou auders gefalsthat

als Luscins. Beide Dichter feeliten eine litterari-

ache Kontroverse vor dem römischeu i'ubhkuni

in ihren Prohigen ans. Man mnls abo anuehmeo,

daTs auoh das römische Volk mit dem Worte

Kontamination einen festen Begritl verband. Den

durfte Tereuz uicht willkürlich ändern, oder auch

nnr einseitig besohräaken. Das wire eine Uoebi^

liclikeit geweaeu, die ihm das ganze Theater fibel

genommen hätte.

Die Zahl der £>chauäpieler wird iu der grie-

chisehen IVagSdie nnd Koraddie auf drei aoga-

gelien. N'encini nimmt fOr die neuere gpriechi.<iehe

Komödie mindesteus 5—7 au. Denn so viel Hei^

soucu, sagt er, treten iu deu Frugmeuten bei

Menander auf, nnd fast jede von ihnen kommt im

Laufe des Stückes mit den üi>rigen ins Gespräch.

Doch daraus ist gar nichts zn schliefseu. Oie

iJreizahl der Schauspieler ateht bei deu Griechen

als Kegel fest; wo al^ewicheii wird, gilt es ab

Ausnahme. Wir wissen ferner, dafs die idteii

Schau-tpieler uielirori- Köllen übernahmen. MiUi

verlangte oben lu alter Zeit vom Schauapiel^

noch nicht ein soldies Hineinleben in die Roll«

wie hente. Dos Wechsel u der Rollen ging adi«"

schnell ror sich, da daü Kostüm iu Männer- nud
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FiMui nriilliMi »ehr eiiifucli wur und die Ma^kc d^m

Schaii>]neler der Slübfl de« fVisienns 3b«rhob.

I >iir8 ueben d«a drei Hnupt-Scbauspielero Statisten-

rolleu (/f()o»(M,-fff xwifu) vorkiiiiifii, tlie auch 7.11-

weilcn ciuige W orte spruchvu, ist aUgoineiii zu-

gegeben. Wie diese Rollen im einzelnen vertolt

waren, liilst sich nidit mehr aiigehcn. <1^istaneh

>iehtir je ii;u h ncniliii^uny; «ler Scli.iuspieler ver-

Mchiedeu gewesen, bei den Küinera uimint man
f^dwQhntich niebr Sehanspieler an, 5—7. Hier

wunlen die Sehuuspieler nicht vom Staate ge-

stellt. Der Festordner verhaudcld' mit einem

Theut/erdireklur; wie viele >>chauHpieler und Sta-

tuten dieser hatte, wiesen wir nieht. In den

Didasicalien worden nnr d!o Thc:itordirektoreu

angegehen. DiXiuts Njichrichteii in den prnefa-

tiuues bezieJieu sich nicht auf die Aufführung, er

will nnr jedesmal die wiehHfi(»ten Rollen angeben.

Chrigeus sipricht er au sd nick lieh von einer vierten

Hauptrolle (praef. ad Heo.), was Neneini ent-

gangen ist.

Naeb diesen beiden einleitenden Anseinander»

si>tznngen behandelt Neneini Iii- piiiKoIneo KomS-
dien des Terenz, belenelitet ihr \ crliiiltuis zu den

griecbischeu Origiuuleu, inwieweit Tereuz in der

Eniwieklniig der Handlang nnd in der Cbarak-

teri.itik <Ier PersMuen von Meuander aligewicfaen

sei, rekonslniiert. soweit es möglich ist. ilie grie-

chisobeu üriginulo und fügt die überlieferten

Fragmente ein. Der Verf. hat sich seine Auf-

gabe nicht leicht gemadit. er liat die vielen, oft

«ehr verwickelten Fragen gründlich Itehaiidelt und

manche feine Beobachtung eiugeiiuehteu. Ich kann

hier imht jede eiaielne beepreohen, ich beeoiiriake

niicli darauf, in einigen Punkten inciiH' Bedenken

gegen Neueiuis AuffaHüung anzuführen. Wegen

der Noniasetelle : 'Caecilias in Andrea' uiumit

Neneini an, dafs die Andria des Menander schon

YOr Torenz von <"U-ilins liearlieitet wonlou sei.

Als Grund für dic^e vou anderen verworfene An-

sicht giebt er uu, dafs Tereuz sein Stück selber

niigends aU nen beseiobne, was er sonst gewdhn-

lieli time. und dal's er erst am Schlüsse des

.\udriaprolugs verspreche, fabnlujs ex integro zu

geben, d. h. nach Neneini, Fabeln aus unbearbei-

tetem Siotk. Der erste Gmnd hat als Sehlnls ex

üileniin wenig Kraft. Krst iiaclnleni dem Dichter

der ^ urwurf des DiebätuhLs gemacht war, betont

er gellisäeutlich die Neuheit seiner Stöcke. Bei

seinem ersten Auftreten hatte er daxo ^r keine

Veranlassung. Der zweite Gmnd stützt sich auf

die sehr zweifelhafte Erklärung von 'ex integro',

das richtiger in dem Zusammeahauge als 'deuao'

gefällst wird. — Die IloUen des Chariuus und

ßjrria, die nach Donat in Menanders Andria

nicht vorkamen nnd die deshalb vou den mciHten

der IVrintliia zugewiesen werden, betrachtet Xcn-

ciui al.s des Tereuz eigene Erfindung. Beweisen

läfst sieh weder das eine noeb das andere. Donata

Zenguis ist unbestiniuir 11 >^iirt: has persouas

Terentius adilidit faliulae, das bedeutet nur: diese

Personen treten in der Andria des .Menander nicht

anf. Dafs er diese Rollen *de sno' gesebaffen,

sagt er ebensowenig, als dafs er sie der Perinthia

entudininen ludie. — In dem Fragment: oi'd'

uvioi tilu ai'v &toig t jioivXoi verändert er avtöf

in dtrtof nnd legt die Worte Simo in den Mnnd.

Oewrdiidich bezieht man sie auf Crito. Da man
gar nieht woifs, was für ein Laudsmann Grit« in

der Perinthia gewesen ist, wird sich hier kaum
etwas Bestimmtes sagen laesen. Ändemngen sind

in so zweifelhaften Fällen nicht ratsam. — Als

Original der Hecyra nimmt Xencini Menanders

(nicht .Apoilodors) Ilec^ra an, die Menauder »elb.st

spiter überarbeitet nnd *BK$tiiimim^ genannt

haben soll. Letztere Vermutung soll der Angabe
des Sidonius Apollinaris zu ihrem Hechte ver-

lielfeji, welcher sagt: 'nuper ego filiosque com-

munes Twentianae Hecyrae sales mminabamns—
ipse ctiam fabulam similis argumenti, id est Epi-

trej)ontes Menaudri nianibus huhebani'. Ob Me-

nander oder ApoUodor das Original zu Tereuz'

Hcc. geliefinrt bat, UUM neh nieht mehr ent-

scheiden (cf. Phil. Wochenschrift 1885 No. (5,

Rezension über Hiidebrand: De Hec. Terentianae

origine). Die Alten, welche das Original selbst

noch hatten, — denn Donat fBhrt fünf Citaie

daraus an — zweifeln, wer der Verfasser sei.

Donat giebt Apollodor an, doch mit Vorbehalt;

er sagt: dicitar ApoUudori esse Graeca. Andere

hielten Menander fBr den VerfiMser, diesen fo^
die Didascalie im Bend)inus: 'Gxaeca Menandm*.

Eugi'aph nimmt bestimmt einen anderen Verfasser

als Menander an: 'aon omnes comoediae Tereutii

a Menandro videntnr esse translatse, nam baee,

qnae Ilecyra est, alterum Graecum habet auctorcin,

Diesen Zeugnissen gegenüber sind wir nicht be-

rechtigt, mit Nenciui zu schliefteu: weil Donat

Bweifelt, hat die Didascalie recht. Die Beispiele

ferner, welche Nenciui uns den frairin. incerta des

Menauder als Stütze für seiueu Schlufs anfuhrt,

decken sich tuit keiner Stelle der Hec. des Tereuz

so, dafs man annehmen könnte, Terens habe sie

bei der Übertragung vor Augen gehabt, l'n !,

was die Hauptsache ist, keines der Beispiele wird

als ein Fragment der Meuandriscbeu Hecjrra be-
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jseichiiet. («iuiz willkJirliili nnllicli ist >lii' An-

nahme, tlHli) die K|nti'f|>uiUi)>t t\cs Mcuamtor eine

Hpätere Oberarbeitang Miii«r Hecyro wi. Der
Ausdruck des Sidonius: 'aimilis argiiiuenti' Ix'wt isi

doch mir, tlals die l\]|iitrc])ont('s di-s Monandcr im

8toife luit der üecyru verwandt wureu. Muo
nimmt ja aaoh tod der Perinthia des Menander

uicht an, dals ne blol's eine Ül)enirbeitun<r seiner

Andriii gpweson sei, nmi i]<n-h wanMi lu iilc nach

des Tereaz Urteil so iilinlicii im btoAe, duls, wer

eine geleaen hatte, beide kannte. — Als Quelle

(Ks Kiinuchen gicbt der Prolog den Enondins des

Meuaniier an, in welchen Tcrenz zwei I'oMcii,

den Purusiteu und Miles, aus dem (Juhix des

Henander eingefloobten hat. Nun war aber aehon

der Cohjx von Naevius und Plaiitus auf die ßUhne

gebracht. Daher beschuldigt Luscius dou 'IVrcnz

hier eiueu litterarischeu Diubätahl begaugeu zu

haben. Schon Bentlej hat sieh gewundert, wamm
Tcrcn/, nicht einfach erwidert halic: 'Wenn

IMantiis nach Xaevius den ganzen Colax /.um

2weiteu Male auf die Bühue hriugeu durfte, duuu

durfte ich sicher zwei Rollen desselben zum dritten

Mole vorfuhreu". Wimi Teirn/. sicli dieses Argu-

mentes niclit l'cdirnte. so iiiufs wohl, sehlidst

n>an, Phiutus uur eiue liearbeitung des Naevia-

machcu .Stfielces geliefert hnban, oder . die Cbor-

lieferang ist falsch, und für 'Naevi et Planti' i-t

10 schreiben "Naevi atit l'hmti'. Für Ictztcrti»

entacheidet sich Noncini. Ks giebt, glaube ich,

noch eine andere ErklSmng dieser Stelle, ohne

daft man die einstimmige Clterlieferuug ändert.

Lnscins tadelt den Tcreuz gar niclit, il ils er einen

läogst bekannten 8tolT wieder vorgeäucht, auudcra

er wirft ihm in malitiöwr Weise vor, er habe

Nacvins uinl Plantns geradezu bcstohleu (furem.

iiOQ poetam dedisso faliulam). ftagegen wemlet

sich Terenz uml sagt: 'Ich habe gar nicht ge-

wußt, daA es einen Colax des Naevius und Plantus

giebt, daher könnt«- ich sie auch nicht bestehlen'.

Ks haudeit sicli aUo hier gar nicht in erster liiuie

um die Frage, ob man ein schon liearbcitct4.'S

RtGek zum 3. o'ler 3. Male anf die Böhne bringen

dürfe. Paniin durfte sii Ii al<o Tercnv, auch gar

uicht mit dem mafsgubcixlen Vorgang des l*hn-

tns entschuldigen. — Die vier Fragmente uns dem

MeHandrtsehen Huuiontimommeuos, «II« in den

scholia HiMubiiii iilterliefert. verwirft Xtm ini (nach

Wagner) als Se!iolia>tcnerlindung, eine völlig gminl-

loec Bciiaujitung. Die scliolia Hembiui sind zum
grOfstcn und besten Teile Kxcerpte ans Donai
Ihni werden wir daher auch diese Fragmente ver-

danken.

Xenciui- .\rbeit, als (ianzes betrachtet, ver-

dient durchaus Auerkennuug. Hie zeugt von

scharfem Urteil und (einer Beobachtungsgabe,

eine gute liCtstung italtenisoher Philologie.

Berlin. F. Seblee.

(t Horati Flaeei Sermonnm et Epistnlamm libri. Ißt

Anmerkuni-'i u I,ucian Min ilcr I. Ti-il:

Satiren. I*rag-\Vieu ^Tcinpsk>j, I^cipzig (Ii. FicjUgJ.

1891. XXXU, S77 S. Lex. 8. Fr. 8

In einer nur *als Manuskript gedruckten' ia-

tercssantcii kleinen Schrift (Kin Honiz-.f til>iKiuin.

Von I;. Mnellcr. Berlin, lalvary ii t'o., ItiDJi teilt

der \'erf. S. 5 f. mit, dafs er, nachdem er 8 Lusireu

seines Lebens ohne UnterlaA mit Horaz sich he>

schiiftigt liabe, nach Beenili<.,'iiiig der oben gc-

nanuteu Schrift, dereu erste Hälfte uns vorliegt,

nuumeUr von anderen Plänen vollauf in Ansprach

genommen, weiterer Besohift^jong mit dem alten

Krennde entsage, soweit nicht seine Vorlesiiiigeii

oder neue Autlageu seiuer Werke solches unum-

gänglich fordern. Somit hätten wir in dieser

kommentierten Ausgabe der horasMehen Satuen

und Kpisteln den .Mischlufs eines langjährigen,

lieitevotleu, eindringlichen iStudinnu — und es ist

eiu würdiger Abschlufs.

. Ihrer ganzen Anlage nach erinnert die nene

.\nsgabe an Heindorfs Bearbeitung der Satiren:

iieide sind nicht vorwiegend flir zünftige Philologen

bestimmt, i;nlhaUcu keiuen abgcsüudorteu uppa-

ratos eriticns; die Anmerkungen sind in dentseher

Sprache ul-gefur^t niid enthalten sich alles gc-

lelirteu Beiwi rko. ancii jerler polemischen Scharfe,

bei aller Beriiekäichtiguug der bisherigen Leistun-

gen. Nur hat in der neuesten Ausgabe, wie hei

Ii. .Mneller fast selbstverständlich, die Bucksicht-

nahme anf die ge^^amte rümiHche Littcratur, be-

sonders der Dichter, die Erkliimng belebt und

vertieft: meh ist hier der Kritik ungleich grSftere

Berücksichtignng zti teil gewimlcn. als in 'I'T

Heiiidorfscheu .Ausgalie. Zwar siud ilie kritischcu

(irundsutze des Herau.sgebent aus seinen vier Ge-

samtaosgaben bekannt; aber dennoch cntiiilt der

vorliegende K'oniinentar viel»' neue Beiträge zur

TcxtverlicHserung, die alle belehreml uud anregend,

zum grofscu Teil einleuchtend und einpfehleoft-

wert siuil.

In der Kinlcitung hebt der Verf. im (Jcgen-

-satz zu tjniutitians .\us.sprnch 'X Ii, 'Xi «<J<"»""

•juii/t'iu tvia »o»tra ivt) hervor, dals auch die r6-

misrhe Sntirendichtnng nicht ohne griechischen

li'iitliif:- >ie!i entwickelt habe. Wie das durch

Kuuius, Lucilius, Varru gescheiten, wird eiDgeheud
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erörtert und, soweit es die crlialti neu Bmchsliickc

j^t'st^itten, eine gensiue riiaraktcristik ilcr Antoicn

gegeben. Ciern folgt ui»u dem Urteile des Heraus-

geben, der wie keiner Miner Voigäiiger gende
dieeee Gebiet iL r I/itterutur beherrscht.

Wir gehen zur Besprechung der Aninerkiuigen,

indem wir eiuzelue Stellen herausgreifen. Sat. I 1, 3

lentet im Text gram» armi»; bisher lebrieb M.
atiiii» nach der Überlieferung, aber seliou in der

Praefatio der Ausg. v. 1879 war der Konjektur

Bonhter zugestimmt Doch weder Moeilers noch

Km. Huffmaniu GrBnde nnd Bberaengend der

Thatsapho gepenübcr, dal's j^eradc damals die Ve-

teranen von Mutina und Naulochoa mit Uiiiweis

anf ihr» leitge Dienstzeit ttBrnnadi ihre Ent-

leeimiig forderten, vgl. (jardtbmiseu, Angnstas I,

8. 288« Audi bei den bfknnnten Meutereien des

J. 14 n. Chr., von denen Tacitns erzählt, spielt

die abennifiig Unge Dienstseit die Haitptirälle;

man vgl. annaU. I 17. 'Iti. 31. 34. ~ V. 29 ist

perßdua liic rnu/io mit Reeilt als verderbt bezeich-

net, da auch Kielsliugs Ileohtfertigung der liund-

KhrifUiehes Lesart oioht aUe Bedenken beseitigt;

ein EmeodetioDBversnch wird nur in «Icr Amni r-

knn<x unjredeutet. — V. 43. Der Zwi if. l lli-iii-

durl», ob quoil »i oder quoJti zu lesen ^ei. ist

wohl sehoir ^nm Doederieb bei Besorgung der

dritten AnHatre beseitigt. — V. 50 7«/«/ Jv/-;-.i'

rü'eiid ist mit Keclit aU ungemein uufTallend be-

zeichnet. Mau darf uich auch nicht, wie viele

Heranageber, auf Tacitna ann. XV 65 berofen,

wo zwar ,l,'J,;-or<' lii 'i' m andeni, idiar mit

Prncger als Dativ d<s Zweckes zu erklären ist,

cben>iu wie Plaut. Truc. 394 ijnoi rei te adtiuiulare

retutitf d. h. in weleher Absieht oei Daher int

MflIlerH Vermutung (jiii vivfl niin<b'st«'ns sehr

beacht<.'U8wert. — V. lOH fulgt M. mit Hecbt der

Lesart des Bland, antiq., <jui nemOj ut avarus eet.

Bekanntlich hatte so raent Croqmos in seiner

Spezialaiisgiibc der Satiren l.')73 driiekcn la.ssen;

erst Haupt brachte im .1. 1851 diese einzig mög-

liche Lesart wieder zu Khreu, Iböi folgten ihm

Meinske, später dann Mneller, Yahlen, Kiefidiug,

HertSi Nachilcni nun auch, wie in vorliegender

AlMgabe, die Krklünmg Hau|its — im (jegeusatz

an der nnbaltbaren Erklärung von CruquinH

gebilligt (Vahlen) nnd anif^enommen (Kiel'sling)

worden, ist zu lioft'cn. duls bei «Iti'sctu ho viel l>c-

hundelteu Verse deuiuäclist Mille Einstimmigkeit

der Lesart nnd AnffnsMing liorrschen wird. —
V. 113 haben die meisten nnd besten liandschnftcn

o/>.'la/, .MiilliT. der -oiist rirliti'_r iiitcrpungiert und

erklärt, schreibt nicht ohne Bedeuken obstet;. aber

alle .Schwierigkeiten sind gehoben, wenn in;in mit

Vahlen den Vei-s als l'arcntlicsis autlal^t. wie

schon pH.-Acron, dessen Erklilruug nach KcUer-

Hold«r lautet: ^totns iste Tenas diafone (nach

cod. vielleicht diaoroJl^, cf. Rhet. Lat. e<I. Halm

p. 50, 33) est; nam hoc venu interpotUo uquenteM

«uperiori adiutiffit*.

Die 8. Satire hUt M. mit I 7 Ar die ateste

und weist sie dorn ,1. 40, wo nicht 41 zu; gewife

richtig; dadurcli wird aber auch das Bodenken

gegen V. G beseitigt, wie auch V. 13 nicht ohne

Grand Ton Vahlen nnd Kiefsliog gerechtfertigt

wird. - Pagegen i.st die Bemerkung zu V. "2.^

über Multinns zu l>illigen, wie besonders die liecbt>

fertigung der Vulgata V.'86 replbut Me mm atz

.

beides im Gegensatz za Kiefsling. — Wa.s sn

sat. T über da-s Verhältnis des Tigellius zu

üoraz rurgetragen ist, scheint dem Ref durchaus

aberseogend. ebenso d«& V. 20 Amul, nieht ohne

bandsehriftliehe Gewähr, xn lesen ist. Den TOD

Keck empfohlenen .\uswog, zu iuterpungieren

:

et /ortatte rninoraf hat Keller gut widerlegt durch

die Bemerkung, es wfirde dann die Antwort auf

tiie Frage felilen. — In der Einleitung zur .">. Satire

lies ersten Buches wird die Vergleichuiig, die an-

ilerc Herausgeber, zuletzt am eingehendsten Kiefs-

ling. mit LadKns* Reisebesohreibang im IIL Bnehe

seiner Ratiren angestellt haben, dahin vervollstän-

digt, dals 'Horaz' Satire sicher mehr Keile uiul

Anmut habe, dafs dagegen der Inhalt bei Lucilius

reicher nnd bunter, die Darstellung lebendiger und

kühner werde gewesen sein. V. 15 ist ut mit

Hecht beibehalten, es wird ja auch durch die

ältesten und besten Codices geschützt; richtig ist es

auch, nicht wie bei KielUing comparatir, sondern

temporal au%efalst, al>er nicht = ex quo (die

Stellen epod. 7, 20: sat. '2, 128; c. IV 4, 42 sind

doch anderer .\rt), sondern einfach = abi, vgl.

Dahl, die Fsrt. ut, p. 134 f. Auch mn/or ist

richtig von dem Reisenden (besser noch mit l'or-

]ih_vrio kollektiv = viatores, Keisege-sellschafi) auf-

gefafst und nach »omMoa ein Punktum, nach eer-

Mim tan Komma gesetzt. — Nadi V. 33 ist, wie

scharfsinnig bewiesen wird, eine Lücke von einigen

Voi-seu augeuommen. — Zu V. 30 erlaubt sieh

Bof. auf die etwas abweichende Auffassung der

Stelle bei Mommsen, Röm. St.-R. I ' 423 so ver-

weisen. — Die Beobachtung zu V. 50, dafs sich

iu den Oden und Kpoden nie verschiedene Be-

zeichnungen derselben Personen finden, wird jetst

wohl rluich e. IV 2 einznaehränkcn sein, wo nu-

zweifelliaft der Adressat V. 2 mit ,/////*
,
V. 2(! mit

Antotti angeredet wird; der Grund liegt wolii nur
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in <Ier ^'rürsereii Kurze flfv nciUrhte. V. .')!

hut der ächurfbliuk des Ilcransgeber.s riclitig er-

kannt, dafM die Lesart Cluttdi caufHums, die sich

nieht nnr in dem ältesten Blandinins findft, son-

dern in der Mohrzalil der älteren uml l><'>st"rcn

Handschriften, darunter dem Vat. ITd.i, bei Koller-

Holder R, dem Anibrusiauu!», den Taris. 7l>72 und
7!i7:>, liier auch an« inneren Gründen den Vorzng
vorder N'ulgata verilimt, zinnal wenn Ifaf. (Iuru<'ei

dsis heutige Münte iSürchio mit dent alten ('audiuni

richtig identifiziert hut; mau vgl. hierüber auch

Desjudina, Voyage d'Horace k BrindeM. liev. de

phil. 1S7S r^. 170 f. V. CI .sehr.ibt M. la.r.'

j'roulei» tuipuomat. Ort« ( Mitipanutn uiutbuiik, weil

. der Vergleieh mit dem Einhorn vaA dem l'vklopen

zeige, dulit es sich uui eine Narbe inmitten der

iStim handi'lf. Aüenünu's Km-ailit If- r. das wahr-

Kcheiolich von iiiin nt-ti gi'liildete Adverb ep. I 7,52

in der Bedontung von luijjjeschickt, so könnte es

auch Iiier ^nin>ti<r heilsen; aber dann entsteht eine

nmuinehinbjire 'ranti>lo<;ie foeJa e. tHrpnvnal.

Daxn kommt, dAl'ü viorbna Campanu* keiner

nSheren BeeUmmm^ dnreb om bedarf* Man ent-

behrt aber leicht alle die mannigfiichoii Ver-

beeseningsverrinelie, auch den ncnestcn von M.

HertK tafluDi laerum J'r., wenn man den Xacii-

drack anf das eine-Ange oder Horn legt; Uuwer
wenigstens sagt mit keiner Silbe, daTs daa Ange
dos ('vklo|Mn inmitten der Stirn ;_'('wosen.

Eingelegt ist in die Erklärung «1er Einzel-

steilen eine FfQle grammatiaeher and metrischer

BemerkongeD, die neben Horoz anch anderen

Autoren zn }?nte kommen, wie z. Tl. über <it

I 5, tiO; iitijue 1 ä, 4 und souüt; tgomit I ',\, -JH;

uil I 1, 40; errebnuua I 5« 21; dnn (gegen Kiel's-

ling) I 5, 97; tofin- \ 2, 33. Nicht zutreffend

erscheint die Heuierknng zn ruvj»iilts; das Part,

jirae.s. ii>t doch 8« v. a. nam carpeOamua; vgl.

Kflhuer, Lat. Gr. H I, S. 565 f. Ans Versehen

ist I 5, 38 L. liicinins Varn» Mnrena geschrieben,

A. Tereiitius Varro .Mnrena. wie Klein, fast,

ouuü. y. a angiebt; st. miHe pa*tuum zu I 1, 45

mnfs es m. pa$tua heifaen. Einigemal heifst es

durch Druckversehen Mein ecke, z. B. S. (>!)

Z. 7 V. u.; riisses zu I f), »II. .\ns den Text-

uusgaben de» \'erf. iat I 3, b tjualuoi- ateheu ge-

glichen. Im QbrigeD ist Druck nnd sonstige Aus-

stuttnn;^. wie es sich von der rühmlichst bekannten

Verlag.-4handlnn}» erwarten läl>t, voncüglich.

Im ganzen geht alxo anser Urteil dabin, «laJi^

Mällcrs Satiren-Ansgabe nicht nur neben den

anderen ihren Platz behaupten wird, somlc rii dal's

sie durch Schürfe, Urigiaalität und UeicUhultig-

keit den .Ansprach auf den i rsten Plats Unter den

jetzt vorhaudeoen erworben hat.

Berlin. W. Htrsehfelder.

Oeorg Capellanas, Spre« In n Sic 1 at ci n i -rli ?

Aloderuu kunvcrtuition in Jatciuibcbcr isitraclie.

2. Aufl. I^psig. Koch. 116 8. 1,80

tJna kanige Bach oracheint in xweiter Anflöge,

in jxh'ifli «^nt* r AiHstattunij nnd >or>;niltigeni

Druck, um lü .Seiten vermehrt. Der be»<cheid«ne

VerfaMser hat ein Vorwort über Hcine Person nnd

die .4nfuahme seines Büchleins vermieden. Da er

in ilen j'-t/t liiii/n^;eni<iten Phrasen auf die Frage

(<eht alles nach Wuuucb? nur VtUem <jnidem ant-

wortet., so ist es um so erfrenlieher, wenn er

S. o'> .sagt Mfliiisculf iiiilii ett. Er interessiert

sich jetzt M-lir für Politik, deun er fragt S. 30

nach dem Tageblatt, der Müncbeuer Allgemeinen

(Munaceusium commentarii nniTCnales), der Köl-

nischen Zcitnng nnd der Kölnischen Volkazeitang

I euinmcntarii (^donionsium Ynlgari-^*). Im ."Spiele

hat er Oliiek gehabt und meldet h>. 8Ü im Kegele

Qiiaternio, quinio, »mh und to norenio. Für das

Lateinschreibeu erteilt er noch weitere Bemcr-

knngen, die 1^. !•.'> mit l''.>;'rrit'tüv}iitt nraiia .schliefsen.

Aach bekämpft er die Fremdwörter 'iSie mQbaen

an Stelle das Fremdwortes ein deotaohes snehen'

.S. 91 (nach Sneton übcrsotzt). Irgend eine "dachs-

beint'^c' Pcrx'Militdikeit innfs ihm anf<;cfalieii >eii).

von der iS. tij sagt Vulyn» etl. iSo i^it noch mao-

ches Kapitel Termehrt, k. B. lesen wir 8. 78 nene

r'o>t- und Telegraphen-Phrasen, einiges ist von

S. :\\'\, ().") — ()7 und IW der ersten .Anflage fort-

<:ebliebeu, anderes umgestellt, aus dem Keise-

gesprSeh ist ein Bahnhofsgespraeh anagesondert,

anch äonst Neues zuäammeugeätellt, gelegeutlicb

eine Cbersihrift verändert und mauobe Kleinig-

keit gebessert. Allerliebst iüt das neue liespräch

mit dem Echo S. 68 f. Zwischen den Sprüch-

wörtern und den ' H <.u'i'.i)iiii^« Iicn Namen sind

'Berühmte ^^tellen nnd \ t'r>e'. darunter aiudi

•Kuriositäten und Hütjier eingefügt. Dieser letzte

Teil des ßnehes Kerse sieh leicht vermehren nnd

verdient es aneh wohl, da er viel Belehrung und

.\nregnng bietet. Für Amliatur et altera pari

»ehlage ich ilie Ubersetzung vor 'Eines Mannes

Rede keines Mannes Rede*, ferner nenne ich bei-

spielsweise die SUae Summum ins summa iniuria,

A p.'>-r ml cHse IIOII Videt eoHsequetitia, <>di im-

ijuitaCem, dilexi iustitiam, propterea uwrior in

exilio und Terweise den Ver&aser fSr die 3- Auf-

lage anf Siebcli.s" Tirocinium, Sepps Frushda, Kruses

Daktjriiutliek und besopdera Bebels Froverbia Ger-
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nuloica von Sanngar. AiiCxriloiti hitt<- ich ans

LokatpAtriotismns, uiitur ili<> Nuinoit der >Spreo

anoh Saevas aufziincliuion. Von diesem Teile

kann ich mir Bbeiiiaopt am ersten eine praktiHolm

ViTwoiiJauff dfiiki'ii: iii) ülirijji'ii woil's ich aiwli

li< iit iKiük nicht, oli (las Werk für irguuU weii-li«*

Nc^otiii oder ftir dait ütium lieHtimmt huU'f

diis Umt nichts. Wer das ßnch tadeln wollte, dtT

liest jct/.t auf S. :>2 '\Vas soll ich nur mui Ihnen

deukeuV' ab Antwort und mif der fulgendcii

A/innt wro iram. Ich wende also xom Sohlnsse

:inf das Buch dio jetzt 8. 3(i früher 8. 65 stehen-

dcu Wttrtc au: lloiü uinici a|>nil iiu- nnlla s i-

iictjis, (|(io crohriiiü veuii-s, ro mihi >eiiici» grutiur!

S. B.

. Aluwif;» «M 3Ceit«ehrin«n.

Tbc American joumal of ]ihiloiugy XiU 4.

S. 3'J9-43i;. C. W. K. Miller beiiaiidell in

einer sUitistis( iieii Studie den Gebrauch des Inipcra-
ti\s Imi ilt ;i .Ii i i-rliiii Kediicril nach meinen Arten

uud l'unuttu. Ivi wenien u. a. urürturt: der Uebraucb
des IMsens und den Aoristuii, der beiden Formen
des l'ri)hibilivu> (/4ij tiiit ilcni Conj Aur., in^ mit dem

iiiti>. l'ru!>.J, der den IniiMiuin iiiiMenidcii stclUci-

trctcndcn Foriiien, nml die Verteilung der Imperative

aber die drei Teile der Uedc: I'ruoniium, argutnon-

ticrcudcr Teil, Epilog. - - s. 437 - 44». Fr. Ilaii&seu,

MiscelUnca (iraecii: 1 ;t\ ni<il<i^ic der Nunieii Ar-

temis, Helena, Hella} Uber Agaiiicmnuns VaterUuid

(das pdasgisclie Arges); aber die homerischen Aehfier

und Hellenen. — s. 4l'J l»;.'. ('h. K. 15islio|i,

Die Vcrbaliu ant -lu^ bei buittiuklei» III: lCi)niu

logica, Compusita possessiva uud dem Ähnlichem,

Gritic«, Advcrbia aut -iw». — S. 4tt3—482 K. W.
Fay verfolgt die Vcrzwcigtiugcii der hidogerm. Wurael
tr, iianieiitlicli im Uricrhi-clien {i;h^/.mo ui-ljst it).i!/u),

ufÄOfutt, t/Utu, tikku, ämiji, niUtudti, niXayof,

nU^OfUtt) nnd im Lateinischen {toUo, gu-ntul-it, tnnt$,

clarn, cludes, iliiiii.li.^ltrdiy. tiioius. olff, Cflxii>) und

erörtert die Htjmulüjjie von »jiiemiuiu» und \i rwaiiiitm

Wörtern, \on ni((iht und pträv, vi-Oro, a nc-io und

n«e-(o, endlich avo. — 4^:{. M. L. Earle subreiht

Soph. Ant. r2u5 yvfttftiuy, 'Atdov xtvifoi (oder

yvicA.oi) ti^tiiuirofiti'. — AuszUf.'e: N. .labrl). 1". l'liil.

u. l'äd. 1S»1, 1— ti (U. L. UeudriGi&sou). lluruieä

1891, 1. 2 (£. 6. Sihler).

(Symnasium 2.

S. 57 — i)"^. ti. Ma\, Ndiii einmal /.nni grieehi-

scben ünterriebl iu l'crtia, bclUrwurtct, die U-L>ekli-

uation vor der A-Ueklination dnrrhznncbmcn nnd die

verba i>uni noti coutracta vor den Znbl- und Fur-

irürlern ein/uübcn.

Scanccs et trav. de racadvmiu des scieuccs

moralos et politiqncs. 3. Mflrz.

S. :171^38S. ISarthcletny - Saint Hilain , Hc

la iucthude d'ubäiirvaliuu. Ls winl der Nachweis
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nnfcrnonimcn, daf> diese Methode keincswe.'-, wie tre-

ttiilinlicli iieiiaujitet wird, eine Krrunyun-ciiall der

npiiercu Zeit, eine Krtindung Hacuns, sondern 'so alt

wie der raonsehUclie (fcisl' sei, Es wird dies an der

antiken bildenden Knnst, an den Grorsen der klas^
Mi lien l.itteratnr, vor alleni au Aristoteles ausiUhrlieh

dargelegt.

üeEenKinns- Verzeichnis philol. Sthriiten.

Aristoteles, li.'frjf(eio)r 7to/.ntitty Liltcratur-

bcrieht in hr. v. Müllrr^ .lah,,-l,.,,clUlb illr 1891-

In'J.' von \ von SrliOj'rr (Muäkau).

Arnonld, L., Methude pratii|Ue de thcntc grcc:

.\)>l<lu N s. rJG f. I>ie lYokoaborsetzuDgen sind uieht

korrekt. J. i>it:lcr.

Casagrandi, V., 1/artieolo 'Xovera' di Ferto:

Jin: 14 S. ".'1)1 f. Knth.dt die «cnialc Vermiitnni;

•Xovem conibu.sti fucruiit Icgati T. Sicini.' (j. üvjau.

Cicero, de orotore Hbri tres. By A. S. Witkint:

/{jJtW'.lh S. 4t;ti.4i;r), n; S. 4!>l-4:t7. Zahlreiche

Verl>esserini.;,'»vor<i'hläi;e neieht Willielin / lifilrüli.

Ciecnis Ueden, i.illeratnrberifhl für Iftltii |^;I2

/«'. r. Mnllf,'.* .Iilln I yt'i-rir!,! ~
\] von <' /.'lii'liti itf'.

Corpus seriptoruni eei lesia^lieonnn lalmnruni Vol.

XXV Augustinus ed. Zyeha; IT» S. 46.V46e.

Ein wQrdig ausgestaltetes Werk. Kari IVolke,

Eiter, A., De forma Urbis Romae deqne orhls

aiitiiini facio liissertalio: /.Vi,/; .]f(U 7, 8«4 8. -''17-27
1

.

(7f. Ilüttrn bedauert, iu diesen Ifntersacbongen weder
fitr dag V'erstündnis des röm. Stadtplans noch der

Stadtbesehreibnng erhebliche l'ru l im! /n liudcii.

Elter, A., Giiumica: Jicr. 14 2ti3 f. Sehr

wertvoll ist <ler grieehiscbe Text der Sententiae dos

Sc.xtus. L. Jhrr.

Kngclbrccht. August, ratristischc .\nalekten:

Li'. 14 S. 473 f. Inhaltsangabe.

Epigraphik, Bcrieht Uber die griechischen Funde
von 1892 in Nev. de p/.ilol. XVII, 1 S. 79-99. B,
HamsiiuHitT.

Fessler, J., Instilutiones patiolugia«-, nua-s donuo

reeensuit, auxit, edidit liernnrduH JiiiiifiiHinn: lipliW,

15 S. 45h-1i;(i. I).r iiatristi^rhc« Wissenschati ist

itu weni)^ Iteclmnuh' Curl Wei/man.

l'ioidlioff, Die soii. (iiganten-iiiulen; SphR.%
S. 127. lieit'iillig bc>iirochen von Paul Weiz'KU'ker.

I

Froehde, Oscar, Valerii I'robi de nomine libcl-

Inm riiiiii Seeundi doetrinan» continere demonslratur

LC. 14 ä. 4öä. Der erstrebte Beweis ist niclit or-

bracbt. Gn.
ftcrber, Th., (^>uae in c<niiiuentaiii- a (tniMiin

Corintliio in IlerniotieM' in x ripti> velnstioruni coninieii-

tarioruni ve^tigia ilei.ri hendi possint: lipkW. 15

S. 45tj-45S. l»ie Untersuchung ist ein schönes Zeug-

nis mcthodiäclicr Forschung und kritischen Seliarl'sinns.

('. Hammer.
Oiefswoin, A., Die Hauptprobleme der Sprach*

Wissenschaft in ibroa Boziehangea zur Theologie, Thilo-

Sophie und Anthropologie: Nph/t. 8 S. 131 f. Abgekshnt

von fr. iSlüh.

Digitized by Goo;
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Gull) pi r/, Tl)., Die Überreste einer den l'liacdoii

eiihaltcnih n I'apyrnsrollc: Her. 14 S. 260 f. Der
Wert des ra))yrus für die Textkritik wird ui hoch

aaigfschlagcii. L. Herr.

Gaidi, J., Di IUI nuuvü inanoscritio del Itrevia-

rum ririaoo: Itöm. Min. 7, ;i-4 S. 'J71. Der Wert des

neuen Textes ist fflr die Beiirteiiuiif; des lat. Originals

gering. C/i. //til.''eii.

Härder, F., Griecliisclie l-'oriiicnielirc: BphW. 15

S. 451. Zeichnet sieh durch Kürze und (iodrunßon-

beit MS. Frniiz Aftillrr.

H«inse, U., Xenokrates: Ker, 14 ä. 261 f. Ks
fehlt an kritiecher Schärfe. fjfrr.

Kalbfleiscii, ('., In (Saleiii de jilaeitis Ilip|iorra-

lis et riatonis libros observationcs: Jier. 14 8. iüi.

EntMUt «iehtigo Textberichligungcn. L. Herr.

Koch, K., Die Notwendigkeit einer Systernamii riing

im griechischen Anfangsunterrichte : Bajf^r. Ujftim. 2 3

S. 149-150. Zorn kann sich flir die Torgtniehlasreiie

Methode nicht erAvünnen.

Kvicala, Neue Beiträge zur Kritik und Erklärung

der Äneis (böhmisch, doch ist der Schrift ein kurzer

deutscher Ans/.ug angiBselilossen): Zöd. N, '^ S. 21.'^

215. Knthält eine Reihe von beachtenswerten Vor-

se>ilägeii oder anregenden AuseinanderaetzoDgen. A.

Landgraf, G., 1. Latein, (iraninialik. ?. l-ittcra-

turiiaehwcise zur latein. Seiiulgrammatik : /iyt/i M' 15

S. -15 l- tf)"-'. lyobeiide Anzeige von Franz Müller.

liubeek, U., Des l-'laviuä iiiondus Abhandlung:

De roilitia et iarispradentia: J9|pA W. 15 8. 474«475.
Referat von A'.

Macdonnid, J., Ik-Iigiun and myth: Satr. 1956
S. 434 f Wenn auch ohoe wineiiicbaftlicbe Bedentang,

so doch von Interesse.

Martens, W., Lehrbuch der Geschichte des Alter-

tums: Min. d//.«; (Ar iusl. I.iti 1 S,. 1h:>.190. Der

Aufnierkiuinikeil der bchulbehürden iiuipluhlcii. Satier-

hering.

Meii5=l'i ri;i r, .Toh., Qnatenus Cicfro in oratioiic

de iiiip. ( u. J'iiiiipei obscrvaverit praecepta rheturica:

^üU. 44,3 S. 279 f. Eine sorgsam dmrchgefUurte

ünteisuehung. A. Kornitzer,

Miller, Rom (W. Freund, Wanderungen anfklan.

Hoden,: .Miti 7, 3-4 S. JTi; I. Niebth als ein

vielfach wortgetreuer Auszug aus 0. Richters Topo-

graphie. Ch. HüUtn.

Monuinenta Germani:ie liistorira, toiniis X (Chro-

nica niinora saec. IV VII cd. Iii. Ahm>ii.tiri: Mit/,

aus der hUt Litt. 2 S. 105>I09. Enthält auch (Quellen

für die Gcsohicbte der sptteren rttmiacheu Kaiserzeit.

/: ni,-,ci,.

Moniimeiiti antielii, pubblicati per cura della reale

accademia dci lincci : Uph W. 1 ö S. 466-473. Zeichnet

sich durch glänzende Ausstattang nnd reichen Inhalt

aus. Ii. f.upus.

Nicene and pnst-Nieene fathers III (Aus-

wahl aus Theodoret, lliei-onymus, (tennadtos, Bnfinns):

Satr. 1956 8. 4.')<; f. Recht brauchbar.

Pater, Plato «nd Platonism: /ieW. 1093 f.

Inhaltsangabe. Campbdi itodgMm.

Planta, It. von, Grammatik der osktseb-undtri-

sehen Dialekte, 1. Dd. Einleitung nnd I.autlehrc:

BphW. 15 S. 473 474. Kiiistwcilcn bleibt sehr viel

Zweifelhaftes und Bestreitbares. W. Deeeke.

l'ridik, A., De Gei insulac rebns: Zi',(t. 4t,"'>

S. 324 f. Das Buch giebt eine vollständige Üben>icht.

E. Stanto.

Riehl er, 0., Die idleste Wobnstätte des r<ini.

Volkes: /{lim. Mitt 7, .3 4 S. 29J 2!».'i Des Verf.

Methode, die Roma ipiadrata mit Lineal und Winket
inafs zn konstnieren, lehnt Tli llnhui ab.

Rolfes, E., Die Aristotelische AnffassiiiiiU! vom Ver-

tiMtnisse Gottes zur Welt: Rcr. 14 S. 262. Eine Anf

rechtb:dtnn',' der Thnmistiscben Infer|iretatioii. L. Ih-yr.

1. Kotliluehs, .Jul., IteKeuntnisse au.- der .\rl>eii

des er/iebenilen llnteirielils. — 2. Keller, Julius,

Die ürcuzen der Übersetzungskuttst . . .: 14

8. 492-494. I ist aasgezeichnet dareh Terständige,

meist (lbcr/.euL'OMde Darstellung;, 2 bietet ^vnbbIluTb-

dachte Ausführungen mit trefH. Kiazelbetraclituiigen.

Scjilienann. 1. Attsgrabungen im Liebte der

heutigen WissensrbalU von Silnirhhardf, 8. Attfl.;

2. Sclbstbioffrajibie: Jim/.i: (iiimn. 2/3 S. 162-164.

I. Dereicbert und verbessert. 2. Darf in keiner Gym-
nasialbibliotbek fehlen. //. /-. l'ilirhu.

Öeinneekel, Die l'liijoMtjiliie der mittleren Sloa:

RtT. 14 S. 262. Ausgezei. imet. 7^. lltrv.

Selimidt, ß., Korkyräische Studien: Jia^.
(i>/iiiii. 2/3 S. 165-169. bonkenswert. Melier.

Schoen, 6., Das Capitolinisibe Verz(dehnis der

römischen Triumphe: Ucr. 14 S. 264. Von loben.««-
,

werter Vollsttndigkrit. R. C.

Schulbücher, Griechische. 1. Seiiffnt.ron liain-t

Übungsbuch II, 11. Aufl.; S. IHcftiben, Hauptregeh

der Syntax, 88. Aufl.; S. Böhme- Stier, Aufgaben fiBr

obere Klassen, lO. Aufl.; //,;-/.)•. C'nn,, :'. S. 150-

iri2- 1. Die Behandluiiij der .StiilliT-praibe lal'st noch

niancbcs zu wünseben (ibrig. 2. Das beste dieser

Art. 3. Sorgfältig verbessert. Zorn. i

1. P. Cornelias Tacitus, ertdärt von Karl

\<j j
' iilqi-Georij Andre*! h. 3. De codiribus .\n-

naliuia Tacili scripsit (j,'Oi,iii(.s .Andreten: Ap/iIi-^

S. 116-119. Der Erfolg Ut eine betiftdUiehe Zahl

besserer Lesarten. Eduard U olJ',

Ter • Mikelian, Die armenische Kirche . •

LC 14 8.473. Mit Fleils and Qeschifik geidiriebea.

V. &
Wendland, F., PMlos Schrift «bar die VensiHng:

ficr. 14 S. 262 f. Eine sichere Kritik anf Gnud
ausv'rdebnf IT Kenntnisse. Ihrr.

W<'n1/el, G., Itji' Gidtinger Scholien zu Xican<lers

Alcxipbannaku: iiec. de phü. 1 S. 100. Die kritische

Sorgftlt sichert der Arbeit flIr lange Zdt ihren Wert

C. E. R.
Wlassak, Römische Prozeisgeselze, II: GffelA. 7

S. S6S.S75. Yerdienatvoll ist die Behandlang der

Anwendung römischer Gesetze auf Lind und Lodtc

im Romerreicli, wie uberlian|ct <lii' Sorgfalt, mit wehslwr

Ergebnisse gewonnen sind, für wi lche die Überlisiani«

nur Schlüsse gestattete. J. Merkel.

Wollacr, D., Dio aof das Kriogsweaeo bezAgticheD

Stellen bei Plautas und Terentins: Mph/t 8 S. Il9t

Ly Google
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Vui-r I« u('i>t sL'iiio Tbow cioloachtead und tibeneogoiHl.

IK J >iiiiii lili in.

Ziegt lor, K., .\us Sizilien; ßu/fer. Gym». ifS
8. 178. Zuveiiiwig und scfalicht. 'Jltomaa.

Hittf il OB^.

ArotaAologisohe OetelUohaft lo BarUn.

März-Sitziiu^. (Hcbto£i.)

Ilt'iT C. F. Lehntttii lenkte die Aaftnerinamkeil

anf lUc jttiigstc Kiimli' von einer Kiit/iffernntj der s(i>i.

hethitiiiclifn Inscliriflen. IVisers Vei-such*^, diese

Insciirifteii zu eiit/ifTern, kiiiiti nielit als giclungcii nii-

crkount wcrtlon, weil or mit Aiiualiuica operiert, die,

venn auch an sich jede nirht vAllifr nnrnSgürli iitt,

diieli, ;int'> inantli-r t,'el>;iuf, ein im lim hstrn (IiM.lr uii-

waln>clieiiilii In ^ (iesanitei}j;el)iiis lieturii. iJeu Ite-

denkcii, ilie >i* Ii (la<.'egcii urhebon — sie rii'lilcn sieh

in erster Liniu auch ßegon die zu (innuli- Hi lm ndi n

liiMoriKchen Vurausst-t/imgcn — hat kin/liih .Iimim-h

in einer aii->fabrlicljcii Itezonsion**) Ansdnn k ^'ej;el)eii.

In vinoiu Nachtrag zn dieser RczeoBion giobl Jensen

bekannt, dar« pv den 8chia«8n1 zn den hethitischon

Inscbrifkeii l." fiimlm /» halien u'lriiilie. Kr teilt seine

Ijesonit vcrseliicilener Namen um tlerrxhern niil, in

deren Aaftrag 'lie betreffenden Inschriften {.'eM-t/l

sind, n. a. crw-heint (i) . ha U) - ua- »i « Tnr -

»1 ' ir ^ Bt ' ra - s, d. i Sije>iiu':<iii von Tarm». Wiih-

n nd I'i i-i r in den In-( liriften ein«' dem Tflrkiselicn

vürwaiidtti bprucbü zu tiiidcn glaubte, sind dieselben

iHieb Jensen in einer indogermauiRi-ben Stiraebe ab-
jiofafst, ih ren TriliminT 'wohl sicher' in «h u in

gricchiscliem (iewamlr iiherlieferten 'eiiicisi lien Ki^-en-

nanco zu erkennen' seii n, Aber «eiche vor knr/.ein

Sachau gebandelt hat.*"'*} Dals •— wenn das Miuui
der In«rhriften ta dem indogermanisclten Sprach

-

slanunr
'f.'<

hurl 'sieh eine eiinen' ZuL'elniri-^'ki'it zu

dcreu asiatisciien Zweigen, speziell dum Arnienisclien'

werde nacbwoison lassen, wie Jensen vermutet, ist an

sieh selir walirseheinlieh. Indessen wird man die

Diskussion darilher be-^-er bis anl eim' Zeit Ner-

schiebcn, wo die Eiitziffeninf; in ibn ii fMiiii<i/ilj;en

vorliegt und nachgeprüft werden kann. Sollten

sieh .Tensens Aufstellungen beststigen, m wllrc anf
(b in Wi-pr (h r S]ira' hf(>r-. lnni'_' ein I"rL'il)iii> m i Iii

wuniiii, das eini- lu ini i keiiswerte L bereiiistimmmit;

zeigt mit iler mhi i'n<-listi'int/ anf arcbüelugigchem

Wege bcobachtuleu 'Krscheinunj,'', dals in dem nörd-

lichen Teile Syriens, in der Xillie ni alter Kulturen
'eim- neue selbständige Kunst' entstanden sei, 'die in

ihren Anfangen weniger mit dem semitischen Sttden

and Sadosten als mit dem wahrscheinlich indoonro-

pAischen Norden nml Nordwesten zn-aninienlian'„'(".

I>a somit für die bisher mit Sayee sof;. Intliiiiscln'

Kunst sowiihl wie Spnuhe immer lebhafter eine lie-

ziehnng au CiUcien und üappadoi-icn in Betracht gc-

) K. K. lVi*er. Die hemt'utdum Inndtrifh». Ein VV.-
mtch ihrer Knizifj'rnwif whitt ritirr. ihts trrilni' ShttJiiirii

vorbereitendm iHrffi'Mllxili i/t f. I '{/,> f'ii Jnsiinl/r. Merlin Isiij.

•*) ZeHnchrift für A»'i/iii,/'<-fif \ II S. .!.i7.

•*) ZrHurkrifl für Ass,/rio/»;iir \ II -S. Si5ff.

+) über p»nnlohethitiiKlie h'unil H. lö.

zogen winl, hiilt llcducr es für an<;ezeigt, auf ein

bisher uubcacbtetos Zeuguis aus der klasiiischeii

litteratnr hinzuweisen. Bei Solinus (cap. S8, 1;

ed. Mimimsen p. 170. "i f.) winl znniulist betont,

dals fiir den r>ej;rilT Ciltciu die l ntersclteidung

zwisicben einer spateren engeren und einer ftltoron

und unifasseudcrcn Ucdentong notwendig sei. Dann
bcirst es: Vilieia antea vtqm ad Pettuivm Arijiipll

jirltthi/nlt l.iftliti .]fnfii< Ail/I, iiii- t'itinfthllUn (\ippa-

itocili mb iiiipcrio Cilicum fonslilulu. mox ab Autf-
rii« mlwla in breworttn tnoduin «cripla etL Die
(iehicte, die hier unter dem Namen Cilii ien zusammen-
jjefafst werden, decken sich im wi-enllii lien mit dem
bislu'r sii^;. liclIiiiisrInH Keielie in muht -{ri'fston

Ausdehnung. Der Umfang dieses 'Uetliitcrrcicbes'

ist aber ran Sayce lediglich nach dem Vorkommen
ili'i' Insehrifti n bi'stiinmt worden. Sehen wir von den
Ib thitera ab, der< n Aiisprneh anf die Ifrliebcrsehaft

an jenen Inschriften unil Monuinentun gerade zur

Frage steht, so bleibt als Tbatsaclie in (ieltmig, «lafs

die sAmIlirhen Gebiete, in denen bisher die bicru-

filyphisehen Iii-i hrifli ii aiilV' IimhK n sind, bi'i Suliuus

als vunnals den t'ilicieru unterwürfen bezeichnet wer-

den. Ostwärts reichte luch dieser Naehriebt das
Herr'-elier;.'i-bief ib'r ("iliricr «riter, als wir, bei dem
KCfienw artigen Standr iiii-i'nr Keuiiliiissi, das Vor-

kommen jener Inschriften ' i \i rlu|ji;en können. Wir
finden sie bis nach udor ducb gegen Armenien hin,

wtthrcnd ans dem bisher so gut wie nncrforsciitcn

fiebiel des ;iH.ii Ali<li»>n ents]ireehende Meldungen
nicht vorlicgcu. Kiue derartige durch ihren lubalt

selbst als wertvoll und acht gokennzeichneto Naehriebt
kann nur einer sehr alten QlK'lb' entstammen. Sie bei

einem sjiaten römischen ('hurograplien anzntrelTen

(viil. Monimseii, prai f p. Will) darf nicht wunder
nehmen. iitkmlicb Iteduer an anderer Stelle dar-

zuthon g<;<lenkt, ist in der römischen chorographischen

I.itteratur eine ans-^iebi^re niiintzuu}; des lleiataens

nauliweisbar. Nainentli« h beruhen die lihiust beoli-

aelitetcn I bereinsUniinuiii.'en zwiscliOB roinpoiiius Mela,

riinius, Solinn» und gewissen geo<rraphischen Ab-
schnitten bei Ammianus Mareelliuus in Wahrheit anf

einem «rineinsainen Kern sulcher hecatäiseher Nach-

richten, die den Spätercu zum grufsen Teil durch

Varro ttbermittelt sind, der sich in seinem Werke
/V ora viariliiiin oder Df liloralil>us {\'^\. ( )ebniii lieii,

Aclit for. pli. /.ip*. III, p. 300 si|. und /luntuneche

Sltuli. n, Detlefiu», JItrnuo XXI, S. 2 10 ff.) vielfach

au Ilecataeu» «ngcscblosMin liabeii niufs. Über Vairo
'*nd andere Mitteliincllen hinaus ist nach eigenem
Zeugnis I'linins auf lleeataeus zurüekffejjanfien ( Autoreii-

rcgistor zu liuch 4, ö, 6, 18). Da8.selbc lafst sieh— uimI in l)edentendcram Umfiini^ — von Mein dar*

thnn. Der wesentliche varronisclio Orundstock der

ehnroijrajihiselien Masse, die uns im Solinus erweitert

und bearbeitet überküromen ist, hat bereits Tlinina

vorgelegen, welcher den Inhalt, der Anlage seines

| Ciimiitfi nuitlici ii'i l'iii,}'!. 7i v ii>^' r'f'li'nis \\\|\'.
Jt. I'JII Ss. hat ,1. Jlrliaill eine Uelle ,riM Ii'' /, in

ver..|leiitii. |ii. Sie iM-liudet ^ii Ii aiit" eiiinn ^teiin-nieu |;,is.

Urlii t. ,\a- (Irl- I iiii.'i>ireiiii Vi. 11 .\|ahitia mler vuu Aiij;<iiu

stioiiiiien ~i>ll. (ö-iiitiieres iii>ri- i|essi-ii Heikuuft koMite
Menaut leider zur Zeit uicht ermittulu.
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Werkes gemflfe, mat die einzelnen Bnclu-r vcrtoiitMi,

also MtpIlllGken Brnfstc Da sich aomit die Üliereio-

«timmnngnn zwiscben Plinins, Solinns nnd'Ammian
zuiii j.'ror~(Mi Teil liiiicli oiiif L'i-iiK'iii'ani In init/ti'

yufllr L'rklaroM, s« ilUrftv die Annaliinc ciiicr ilurcli

iiaclitriiglirhe Umschaffnng der aatnralis liistoria cnt-

slaiideiien clion)f,'raiihi:i I'liiiiaiia «lafliircli « nthohrlich

werden. Iii dem besproi lieiicii Alischnitt (iIm-i- ( ilicicn

folgen auf die von uas wicdergegvhciic Narhriebt

mjrtliologiscli-etj'mologische lietraclitungeii, die m der

hecatlisrhen Ki^ienart (Dieh, Herme» XXII, S. 437,
S. 4^1 f.i <i'lir wolil sfiiiiinen. Im übrigen kann eine

Nachricht wie die vurlie.enile, in der auiidrUcklich

uch Lydien als dem ciUcinclien Keiclio angeliArig

genannt wird, natUrlieh aueli bei Xnnthus (vul. Solinns

cap. H4, 3, i>. 184, Ii») Platz gefunden haben.

Iii Ii, iI iIs liier einr Kombination von Naclirichten aus

ilecateuH und ans Xantbui« vorliegt. Bewahrheitet es

sicli, dafs die nordsyrisch cappadocisrlion Hieroglyphen
rein odrr mit Kiemeuten ans anderen Sprarhcn

und Spraelistamtnen gemischt ~ ein indogermanisches
mit der Sprache der (griechisch-) cilieisrhen Inschriften

identisclies oder nahe verwandtes Idium bergen, so

wird das liei Solyins aufbehaltene Zeugnis als Kr-

giinzung und nestMtignng des arch:iob>gi<.iien und de>

linguistischen Befundes von grölstem Werte sein. Daun
wttrdo man ab«r anch aller Wahrscheinlicblceit nach
anfbrircn mils-en, die fl.fliif.r für Krtiiidmiu' und
Verwendung jener Insehrifti u xerantwurilich zu niaehen.

Her historiM-lien Forseliung wdrde die Aufgabe /u-

falicn, die Nacbrichtou, die sich auf das bei Solinus

als CiHder beseicbneto Volk bndahen kömteo, ia der

von Eduard Keyer*) und Puchstein ^''^
> auv'edeutcten

Uicbtiiug einer emeuton rrttAing la uotorziehen.

Zum Peblnsse legte Herr Kngelmniin das Bild

einer jedent'alK au^ Atlu-n stammenden Vase des Bril.

Mus. mit der Dar.sttdlung eines xotfiog vor (>1»m.

187f) tav. d'ugg. U), bei der die Figur c'mcs mit der

sog. idirvgischen Mlltze bedeckten JQnglings, der nur

widerwillig sii Ii den Schw.irnuTn ansrlilii fs!, n.lon'

Iteaehluug verdient. Dal's die freiiidurtige Kopf-

bedeckung jemals in Athen Mode geworden ist, IftTst

sich schwer annehmen, es Ideibt i\Uo iiiebts übrig,

als /u glaulH*n, dafs der Maler einen Ireniden .lün;;-

ling, der in die Kreise athenischer .lugend hinein-

geiogcn werden konnte, hat darstellen wollen. Bei

den engen Besfehnngen, die r.wiscben Athen und
Thr:ikii'n nbwalti'ten, ma^' li.uifii; vorgekommen
sein, dals thnikischci Fürsten frei«illi>j; oder ('inem

gelinilen Zwange gehorchend ihre Söhnte uaeh Athen

sandten, um ihnen dort eine gricchisrho Frziehnng

geben /u hissen (vgl. Thnk. II 29, 4) und dals fllr

diese Fremdlint;e die 'heitere' Seite athciii-elur

Jagenderziebung in ert>te liuie trat, iäfst sich auf

Ghrund neuerer Beispiele wohl vermuten. Es IftTst

siel) deiuuueli aniielimeu, dafs der Vaseniiialer die

KinfUhniiig eiiu-s thrukischen Jünglinge» in athenischen

Jogendbraueh damntelleii beabsichtigt bat.

*) Vgl. die auf die MomAer (MnikMa) besOgUohea
Abaebnitte dar GaduMe da AUerimiu fid. I.

**) A.a.a 8.1Sft

•rantw. Badiiktciir: Dr. Fr. HkniM', B«irUalt.4a, liiitowfl^r"*
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PhilologiMhe Unteriacbnngen lierausg. v. A. Kielsling

aad U. r. WÜMiowits-Moelleiidorff. ZwSlftM Heft:

Aratra srripsit KrncBtas Maafs (Schiurs).

VIII. De Coo poetaruin sodalicio. Wer
dem Dichter der 0mv6iuv<t keine beMMiderea

I^Qdfan gewidmet hat und ndi doeb Ar lÜMokrit

nn<l seine Zeit<^pn<)^spri iiitrrcsMiert, winl zuerst

diesen Abaehuitt der 'Arutea' vornelimeu, um Neues

übw dm koiaelMii Oinhierbiind za erfabreii, dem
Theokrit in Minen Thalysien ein (lancrndes

Denkmal fr''-ot/t liat. l'ml in dor Tlmt sind

die mit eiuem grol'seu Aufwaudc vou Seliarf-

snna nnd Kombinntionskraft als moher tot-

getragenen Ergebniaae de.s Kapitels geeignet,

An&eheu zu erregen; Arat halte in K(i> <c\h-

ittandig Astronomie stadiert aater der Ijeituug

de« AristotheinMi, der bei Theokrit VIT 99 mit

dem Knrznameu Aristis als Freund des Arat er-

solu'int. Nur iu Kus köuiie Ärat;^ GeiHeht ont-

ataudeu seiu, denu es sei gedacht alä V'ortrugs-

tlttck fQr nn Symposion «einer paatoralen Bnnde«-

brSder, zu denen anrli IHiianos (!) gehörte. Der

eigentliolie Kern der Dichtung liostäude in iliroui

zweiten Teile, den 'Wetterzeiclieu' [dto<frifttUxi),

Aw%o «eien ala eine verdeekte Polemik ansaseben

gegen die Afterweishcit des gleichzeitig auf Ko«

Schule niaclienilcn .Vstrolngm Hcrnsos.

Ich hedanore e», aussprcelieu zu müssen, aber

geht mir hier wie im vorigrn Kapitel: ith bin

nicht im »tande, den Auftfiihruugeu des Verf. zu

folgen; die Art aeiner Beweialilhmng fordert bei

jeder Behauptung ziiiu Widerspruch heraus. Wenn
ich mich gleichwohl im Folgenden auf weuige

Einwendungen beiebräake, so geschieht dos, weil

Bosemibl in seiner Anseige der 'Arat«i\ Jahrb. f.

riiil. IS'JS ff., eine so treffende Kritik des

Abschnittes gegeben hat
{fi. 41 ff.), daJs seiu

Nachfolger wenig Nene« binsnaetisen kann.

Um die aatronomiache Selbständigkeit «eines

Klienten /u erweisen, wirft M. <ft>„'en Tlipparclis

absprcclieudcä Urteil (dem auf'ser den späteren

Faehminnem Cicero de oratore I 55, 69 und de

rep. T 14, 22 beitritt' iu die Wageschale allgo-

nieiu gehaltene Lobeserhebungen des Dielid'rs bei

Vitruv, Vergil, Leouidas uud Kuliimaciios. lu

dem bekannten fipigramm de« Kalliroaebos auf Arat

schreibt M. nSmUch mit Achilles, Theo und
Sealiger fivyyovot dyovnyi'tjg (se. Xf-nrat Q^dtfg

'yiQr^ioi'). 'AfQvnyl^ bedeute hier nicht 'inteuta

Incobrrttto*, aondern 'noetnmi caeK obserritatio*.

Leider Ist uns aber diese Bcdcntnng vou dyQi'TH'iu

('.Schlaflosigkeit', 'Xaehtwaehen") Honst nicht be-

zeugt. Sodann iyt der Ausdruck 'Brüder der

Seblaflosigkeit' cnra raindeaten gesncht nnd avf

jeden Fall doppel>innig. Kndlieh hat schon

Ciunn, wi«! .M. selbst liervorlicbt. ntviotof

dynvnyltj gelesen. L ud ständen auch diese Be-

i^iyiu^L-ü Ly Google
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deukeu jener Lesart und ihrer Interpretation nicht

im Wege, dürffct* man gleichwohl da» Wort des

befreundeten Epigrammatisten ohne weiteres nie

historischeH Zeii]j;iiis mischen, fiir eine Thatsache,

tüe man, wie ich zu K»]). VII unänihrte, aus dem
Qegenstaude telbst nicht erhürteu kauuV

Weil M. das gef&hlt hat, fBhrt er aooh als

letzte Instanz fiir Arats selbständigen Retrieb der

Astrouoiuic deu Mathematiker Aristotheros iaa

Feld, deu Arat gehört habe. In der vierten Yite

heirsk es nimUeh: ivtot di t^mit t6if "A^atw
Mvuniov TTctiQOC yfyot'äym, \iQtrTro!}rQOV di ittoc

fHtif^^luttixov diaxovaat, iaiQÖy di nQoijyovft4y(0(

Gegen die Verwertung dieser an sich als Nach-

riclit der ti'iot verdäclitigen Nntiz hat Suse-

mihl mit Recht Eiuspruch erhobeu. Man luuf'M

sie aimUeh ab Gaues sehleehtiiin billigen oder

verwerfen. Wer wird aber den Mnaseas znin

Viiter des Dichters machen statt des in allen

vier Viten bezeugten Atheuodoros? Oder wer

wird an den 'Holarzt Araf glanbai? Anspre-

ohend ist Snsemihls Vorschlag, die Notiz auf einen

Hoinonymos zn beziehen. Die Fassung der Naeli-

richt weist aber Oberhaupt in ihrer Dürftigkeit

anf eine bedenkliche Unwissenheit ihres Uriiebors.

Unter diesen Umstän<lcn scliwcbt die an sich mog-

Uche üleichHetzung den Aristotheros mit dem
Theokritischeu Ari^tis iu der Luft.

Als Geliebter Arats ersehetnt in Theokrite

Thalyaien der Knabe Philiuus. In einem Arat>

epigranini wird der schöne Pliilokies ln«snngcn

auf die Auosage des 'Prieuers' hin {J/Qtijytt'(). Da
nnn lUiianos in einem Epigramm aneh einen Phi-

lokles feiert, schreibt M. iu jenem Aratejiigratum

'hrjtrc statt /iQitjffvg: Philnkles sei eine Person

mit dem Theukritiscbeu Pliiliuos (was t>chou Kuaack

angmommen hat), mithin sei an Rhianos' Tbil«

nähme am koischen Dichterbonde nieht zu

zweifeln.

Nnn ibt aber uuch der Überlieferung Kbiauos

ein Zeitgenosse des Eratosthenes gewesen, erst

Wilamowitz hat ihn mit Rficksicht anf dir
'

Mangelliiif'tigkeit seiner Homerausgabe der Zeit der

crsteu Ptolemäer zugewie^eu. Gesetzt, diese durch-

aus nicht sichere Datierung wSre richtig — nnd

wir daraufhin berechtigt, in jenein Aratepigramm

FFQifjrtt; in Pn^n'.: zn ändern? Konnte nieht

Arat einen Freund, den er nicht mit Xamen
nennen wollte, nach dessen Wohnort in der ioni-

schen Stadt Priene als Zeugen anführe»? Und
ist denn wirklich f/'iAr»'oc der 'Kurznanie' di - u'I' ieh-

silbigon, aljor metrisch verschiedenen Uh/.ox/.i^;.'

Nach M. siud die fliatt'öfuva urs|iriu)glich be-

stimmt zum Vortrage bei einem Symposion der

koisohen BnndeabrHder, denn es keifte t. 15

XntQf nrittQ . . . arioc xai TiQOifQij ytt'ttj. I/qou{)t

yn'fij bedeute» 'unser früheres Oeschleeht', d. Ii.

die 'Heroen'. Da man uun nach Tische zuerst

dem olymirisdMD Zras und dann den Heroen

eine Spende darbrnehte, könne man nber den

Aulafs der Kntstehung der 'l'ait'Ofuya uicht melir

nnsohlii>^ig sein. Wirklich? Anf die rerschleierte

Anmfnng allein hin? Wo bleibt denn der dritte

Spendeneinpfänger, j^^rc —w/roV I'ml liegt der

(jedauke mibe, ein strenges l^hrgedicht, wie es

die ^atvofitpa sind, als herzerfrischende Gabe

intcr pocula zu betrachten? Vor allem aber

seludnt mir il'n- Deutung von rrgOTt^ri yntr, als

'lierueu' — die vou dem äclioliasten nur zweifelud

vorgetragen wird — unmöglich. In der An-

rede an Zeus und im Anschlnfi an affof kann

es nur anf den liöclisten Gott selbst gelien: *Dd

selbst uud Deiue frühere Geueratiou'. Der Dichter

giebt, wie man langst gesehen hat, im Geiste dsi

gauzeu Prooimion und iu echt stoischer Allegorie

zu verstellen, dals Zeil*' schon in 'einen Vorfahren,

Lranos nnd Kronos, als dasselbe oberste leitende

Prinz!]) existiert habe.

Hiii]i;i'rli und .\ttalos v. Rhodos verlegten, wi6

wir zn Kaj). \ II salieu. die Ir^ntstehuug der 'Pm-

röfju'a uacb üriecheniaud. Als einen dritteu

Zeugen hierfBr betraohtet M. den Avienos, weil

der in <]er Von . de ZU seiner rbarsetzong SSgt:

incola Tauri
|

Mnsa nt t'eeropios raperetnr et

Aonas agros. Die Augai>e ist aber doch zu un-

bestimmt Was sollen aneh die Aonisehen Ge-

filde? In Atheu aber können nun nach M. die

(hitifofin'ft deshall) nicht geselirielien sein, weil

Arat das Wachstum der Mastixstaude {a^^Woi) geuuu

besehreibt: diese gedeiht jedoch ttvr spirlieh snf

dem griechischen Festiande, während sie anf dea

Inseln nnd in Kleinn*ien hänfig ist : •( >iiid igitur

rcliqnuin est^ quam ut leutisci siguum tum pulcbrc

et copiose deseripti e remm natora receperit

poeta sive in insula aegaea seriptitaos stve in o(*

asiatieaV' i p.

Zunächst muis hefereut zu seiuer Schande be-

kennen, Ton der besonderen Schönheit der be-

treffenden Aratverse (1051— 1059) nichts f
enipfinden. Sodann aber hat Amt die Hcsehrci-

bung gar uicht au» seiner eigeuen lieobaciitung

genommeUf sondern ans einer von M. selbst angs-

rährten Stelle des Psemlo riie iphraat nt^l a^itff^"-

Ware nnn aber aneh die iteselindbung eine wlb"

ständige, hätten wir dann wirklich das Becbti
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daranf hin den zeitweiligen Wohnaitz des viel-

gewatitlt'rten IHcliters zn bestimmen in einem

koäuiopolitiächeu, überkuUivierten Zeitalter mit

hoebeatwiekelten Yerkelmmiitteln?

M. hält den zweiten Teil der Dichtung, 'die

Wetterzeieheu', für «las Ifimptstiick Jes Ganzen,

daü eine polemische Spitze gegen die Astrologie

des BerMM habe. Für diese Anoalmie fehlt; uns

thatHÜchlich jeder .\uha!tj]makt iOWehl in dem
Gedicht Hclbfit - in dem dann ein arges Milsver-

hiiltuis der Teile zu einander herrscheu würde —
ab aaeh in der OherKefiming der Kommeotatoren

and Riographen.

Dem Kapitel sind vier Epimetra beigegeben.

Das erste *de Meuecrate Kphesiu' bringt ein neues

Fragment aas den 'Efya des Dtditera, {Br welebei

der Sfhrt'ilicr dieser Zeilen dem Verf. lo beion»

derem Danke verpflichtet ist.

In dem zweiten, 'de Khiano', wendet sich M.

mit Reeht gegen Ueineke, der ohne Grand den

Rlii.inos nach Alexandreia gehen lälst, nm dort

»eine ilomerausgabe za veranstalten. M. glaubt,

dafii sieb Rhianos, der Vielnmbergeiroffene, endlich

in Rbodoe niederlielV, weil er dort den Ariitomenee

sterben läfst. Auch iu betreff der Vatpr-tndt dos

Epikers verancht M. eine neue Verniutiing: er

wagt bn Stephanos (s. r. Bt^vii) K§d^i^ t^g

Kaf4ag statt des überlieferteu Äi^nfc f 'ipifc.

Das dritte Epinietrutn 'de Argonauticonini re-

citatioue' sucht zn erwciseo, dala der zweite Teil

der Apononloe-Biographieen eine anzertrenuKehe

Einheit pliautaitiMhen Inhalts bildet und deshalb

schlechthin zu verwerfen ist. Seine Tendenz sei

es, den Übergang herzustellen von der ursprüng-

lichen Teraebt ng des Dichten and seiner FIneht

ans Alexandreia zu seiner ruhmreichen Rückkehr

als Bibliothekar nach der ägyptischen Haui)t.stadt

und zu seinen Ehren nach dem Tode. In der That

iet die geschlossene Binbeit der Überliefemng in

der von M. gewQnschten Weise innerhalb einer

Vita nicht vorhanden: die drei Berichte la.ssen

rielmehr eine fortschreitende Steigerung des einen

Themas (die Glorifinernng des ApoUonioe) er-

kennen. Über ihre Bedeutaagdo«>igkeit wird mau
gleichwohl nicht in Zweifel sein.

Dals sich Apoliouios verhältuismülsig s{>ät

anr Dichtoog wandte (itpi d" ini ti nouXif noi^-

ftttia sTQaTTfto), wie die erste Vita im Anfang be-

richtet, wird man schon deshalb für wahrschein-

lich halten, weil er erst durch seine Argonautika

mit seinem Lehrer KalKmaeboi in Streit geriet.

Dafs Apoliouios von diesem mir '.iraiiiinatik'

lerute, wie M. will, scheint mir freilich weder au

sich wahxBcheinlidi, nodi entqnidii- es d«r Über-

lieferung.

Zum Schlnfs spricht M. kurz 'de pictnris Ara-

tsis*, Ton denen ihm die Bilder der Basler Gorma-

nicnshandschrift zugänglich gewesen sind. Seinem

drin^^endcn Wunsche nach einer wisscnschaft-

liclieu Bcarbeituug der Bilder ist inzwischen we-

nigstens ffir die Madrider Germanieasbaadsehrill

Bethe nachgekommeu (Rhein. Mus. 48, öl ff.),

ßethe zeigt dort (unter I'ultlikation dea Bilde«),

dafs auf der ersten liluätrution uicht der König

Antigenes ab Anfbraggeber des Diehters darge«

stellt ist — wie M. nach ß.'s ursprünglicher

Dcntiin? annimmt — sondern die Muse Urania.

E2)imoi)idca et Archilochea. Arat

erwfthnt 164 die heilige Zi^, die den Zens

gesSagt hat: iUXtriiiu di fuv ttfya Jt6s mMwva'
vno\fr,tat', v. 30 erzählt er von deu kretischen

Nympheu K^uosura uud Helike als Pflegeriuuen

des Oottss mit dem Znsati des Zweifeb el irtiy

dfj. Nach Eratosthcncs' Kata.'^terismen hat ''Eni-

fttvidpfi 6 tu hqijttted lato^MV vom Steiubock

als dem Jugeudgenossen des Zeus berichtet, er und

ssine Matter AUS seien deshalb anter die Sterne

versetzt worden. Also, folgert M., hat auch Arat

beide Male deu 'Epimenide.s' (= Jivi inof^ift) be-

nntat und zwar dessen 'Theogonie'.

Nan will Kallimachos am Anfang seines Zen»-

hymnos nichts von der krctisoln-ii Ahknnft des

Uimmelsgottes wi scn. ileuu 'A^»( äti fpfvtnaf:

'band inlepide iii>ii:~ Epimenidis sententiolam ad-

sumpsit suis adversarium armis ropulsurus.'

Arut liat an der ^N'alirheit der kretiHchcn

Legende nur gezweifelt^ Kallimachos hat sie aber

soblechthin v^Worfen, also, sobliefst M. (p. 343):

'Phaeuomeua anüei * 'rctetisiiini castigiuis mendacia

striuxit Calliinacbn>.' Du drr Zcnshyinnns mn

280 v. Chr. enstaudeu ist, müssen <lemnuch damals

schon die 0atv6(upa Torgelegen haben, was ihre

frühe Datierung auf Kos bestätigt.

Zunächst halte ich es nicht für richtig, die

beiden Arutstelleu über Zeus' Jugeud auf eine

Qnelte zBrQckxaAhren, denn sie sebliersen inhaltiieh

eiuander aas; daa eine Mal sind ja die Nymphen
(Kyiiostira und Helike) des höchsten Gottes Ammen,

das andere Mal aber ist es die heilige Ziege.

Dies letztere ist die gewSheliche Sage (t. I6i

1«^^, t^»» ftir tt Xiyog Jii itn^öf vnmxtlv),

daher trügt sie der Diclitcr nluic <lcn .\iisilruek

seines Zweifels vor, dem er uur hei der uugewöhu-

lieheren Version von den Nymphen Ranm giebt.

Was verwirft nun Kallimochcra? Nur Kreta als

Uebortsort des Zens, den er in Arkadien das
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Liclit der Welt erhiickon ViU'yt. Wie kann man
(Iii vou einer UeDut/.aDg der Pbaiuoiueua durch

KallimachoB aproohen? AogeDommen trao aber,

i]:i\'s Ar.it in der That v. 164 mit den 'Zeus'-Ver-

kündoru' auf Epinieuides nnt<pielt, so kotnineu

wir auf Oruud der EratostUeiieäätelle auf Epime-

nides' JTi^iiKf and nicht anf deaien Theogonie,

wie M. M will. Nach Kum AnsitihraiigeD wer-

den ifir gnt thun, beide pseodepigraphischen

Werke ans eiuander zu balteu.

Den sehen ettterten berBhmten Vers des Epi-

meiiides auf seine Liindsleute Kgritc dti t/'n'rstm

XI l. hat Diels höclist walirsclieinlirh d'-r Endialtsam-

keitspredigt des l'ropheteu iu deu kitUufj/ioi zuge-

wiesen. M. nimmt ihn fBr deseen Theogonie in Be-

schlag. . Er meint, dafs die ''AXd&ua in Person ihn

»n Epimenidos gesprochon lialie, wie <Ue Musen dem

Hesiuü Tlieügouie 2Ü zurufen Tioifityeg äy^vXot

«<far* Hfyx^f yaatift^ ehy. M. nimmt all neber

au — was doch uur eine Vermutung ist — dals

Knlliraachos im ersten Hymnos Regen Epimenidos

polemisiert. Kr stellt ihm den AuonymoH Ambro-

rianns nnd Nonuos XIV 28 aqq- wa Seite, nm
bei allen dreien die Epimenidoisclie Thengonle als

Vorlage wahrseheinlich zu macbeu mit Hilfe von

Paeado-Eratostheues nud Diodors Inselbucb. Für

das letsi^enanute liegt nnn aber die ansgeseich-

nete Untersndinng lietlies vor fHermes 188li.

402—44^ ans der wir wi^sseu, dul's die Kata-

sterismen nnd Diodor hier nicht das gleiche Bneh
des Kpimenides benutzt haben können, wie Rotiert

vordem aunuhiu. Aus wohdicii (iriiiidcii M. von

^Betbe abweicht, sagt er leider uieht. Ich wiii'ste

nach nicht, was sich g^n Bethes haarseharfe

Beweisführung vorbringen lielse.

Der Schlufs des Kapitel** ln-ingt uns als er-

freuliche Überraschung um deu Aratscbolien

ein nenes Bmehstflck des Archilocho«, den Amt
niehriaoh vor -Angeu gehabt zu haben Hcboint.

^X. Do Apollonii Cnnobo. Nicander be-

richtet iu MÜueu Theriaka t. 282 - 3IÜ aus-

fSbrlieh von der Knpfematter {tnftifQovf). Er be-

s( lin'ilit umstuudlich ilir Äufseres, dir Svmptonu'

der \'eririftung durch ihren Bits nnd j^ielit zum

Schluls eine äuge: lieicua hübe der äclUunge das

RBckgrattterbrochen, weil sie Menelaos* Stenermann,

den Kauobos, in Ägypten gebi>sen hatte. Unter

den Symptomeu ist eines (v. .">(i:{ f f: ai d' tni

yvioig oitnXttt ^ijt'vytat. l'azu bemerkt der

Scholiast: nal WnoüUUitve; 64 ^^0» t£v nXffyivmv

nimmt au, dafs dieser ApoUonios der Khodier

sei, nnd da min im engsten Aiischlnfs an den

Nicaudertext später in den Scholien (/u v. I^O'.n

die Geschichte vou Kauobos' Tod wiederkehrt,

hSlt er diese i8r das Argument Ton Apollonioe'

choliambifldiem Gedicht kdt'o)ßo(, von dem uns

Stephnnos von Byznnz drei Veiee mit Lokalschil-

deruugou erhalten hat.

Anderswo ist die Rede Ton dem Kraut Hele-

uioii, welches ans Helenas Thrunen über Kauobos

l ufiill eiitsprofs; eine dritte Version erz."ihlt. dal"

Kauobos als .Stern gleichen Namens an den Uimiuel

Terseist wurde. Dieser Stern ist in Griechen»

land unsichtbar nnd taneht erst am Hcnriaont Ten

Khodos auf. nm dann bis .\lexandrcia immer höher

zu steigen. Dies entspreche der siuureichea Sagen-

faasnng, nach welcher Kanobos erst von Rhodos

ans an Phroutis' Stelle das Ruder in Menelaos'

Schiff fiiiirt. Nach M. ist sowohl die l'flanzeii-

Mietamorphose wie der xataott^iOfiöi iu Aivollouiu»'

Gedieht ersShlt worden. D«r Mttmttifüepif er^

kläre es autdi, dafs ein \/uo).)MUtog yQCciJtfiutixöc

in dem A'erzeitliuis der Schriftsteller Tr^i nöiot'

(vgl. oben Kap. III) erscheine.

Die Rekowtraktiou von II. ist «n gUunendes

Zeugnis seiner Phantasie und seiner tiefen Ver-

senkung in den Geist alexandriniseher Art und

Kunst. Sicherlich kann Apollouios alles so iu

seinem mehrbüclicrigen Kmml^ erzählt haben; «k
,

feststehend w Ird man aber das Ergebnis erst dann

betrachten dürfen, wenn uns ein bestätigendes

CiCat !n die Hunde kommt. Denn die Gmud*
läge des Ganzen ist unsiehcr. Zunächst ist c>

fraglieh, ob der dort in ilen Xicauderscholii'ii
|

genannte Apollouios wirklich der Khodier i^t.

0. Schneider hat sogar *Apollodoro8* verbessert,

der bekanntlich die iologische Hauptquelle dsa

Dieliters war. Steht doch das fragliche Symi>toni

wörtlich so iu Nicauders (ücdicbt, wie die mit-

geteilten Citate zeigen. Und dafs ein Ant an-

geführt ist, dafür spricht auch die Fassung ilt':^

Citates. wonach A. von einem allgemein heobaeli-

teteu Symptom gesprochen zu haben scheint. Aller-

dinp enoheint der Rhodier andenwo zweinml ia

den NicanderBchoIien. Hier wird er aber einmal

ansdrncklich mit seinem Beinamen angeführt, das

zweite Mal macht ihu eiu Hexameter der Argo-

nautika kenntlich. Anfser ihm kommt jedoch

noch in den Scholien Apollonios ans Memphis vor

und endlich ein 'Apollonios' als Variante von

.\pollas (tV töi ftnii (iotu^•|jöl'). Giebt mau nnn

auch aurser der ZurfickfÖhrung auf den Rhodier

den /.nsaminenhaug der »nrogia in den Scholicu

mit jener räumlich von ihr getrennten Notiz zu, so

bleilit endlich die »SelbstTiudigkeit der '$<rio^la ta sf-
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weisen. Ka int uümlich möglich, sie als eiue hloiaa

IVunqaluMe des Nieuiderteztes «nsoaeben, d«l3r

spreeheii mehrere hiVi-hst aufTiitleiiüe wörtliche

Anklnn$2;e. Wenn iM. Maijft, ihre i^elbstiiudigkeit

sei gewührleüitet, weil in ihr Kanobos 'äx<tn>' iu

den Sdüaf fiUt — wu Nmsder nicht beriebtet

80 reicht dieser Zuff znr HegründoDg ilurer Selb-

ständigkeit kaum aus. Anlserdem wflrde sie nur

auvollkommen da» Argument des Uedichtes des

Apollonios wicdargeben, wum dieaes andi nooli

' jene beiden anderswo berichtetMl HetMDOfpboBen

enthielt, wie M. annimmt.

XI. Anecdota Baaileentia et Laureutiann.

Nack T<dUid«iig i«Q«r Qbrign Dntenaehtingea

über Arat hat sit-h M. die nnedierten Eiuleitnugeu

der alten Basler Genoanicashandwshrift (saec. VII)

orgeDommea. Ou sehanerliche Latein jener

pniefotiones hatte biiher jeden von der LektSre

znrückgesch reckt, um so überraschender ist tmti

der Ertrag, den M. der wissensohaftliclieu Welt

sugänglioh macht. Seine Anregung zu einer

malhodischeu Durchforschuiifjf ülinlichcr Traktate

in anderen (icrmiinicii-liHinisclirifb'n wird gewifs

auf einen fruchtbaren Boden falleu.

Mit Hiifi» eines griechiseben Laareniiainifl re-

konstruiert M. Sternli.'.teii, die laut der Cberschrift

sind ix TÜt' ^EQuioßOn oi .;
' Ih^i xödftor xul notis-

YijjTOf %iüv tfuiyofuyuif' xui ' tjtiiüq][QV ' lltqi fte-

yidovg mA wyrä^mg %»v AtXmnSp din4Qui^. D»-

mit haben wir den bisher nnbekaunten Titel des

berühmten astronomischen Werkes <li>r< grolMn

KratoüUienes; denu dafs er es ist und nicht etwa

ein epfiterer FKlseher, leidet keineo Zweifd. Von
den Psendo-Eratostheuiscben Kat^Lsterituen nnd
natiirlicli jene Listen f^änzlich zu trennen.

l'jbenso üniTwartet ist der Zawachs aus der

Bader H*. m der Amtvita des Theon. Dort wird

ID Zaknnft zu lesen sein: ffvyayo^vfi dt (ttioi

(sc. 'l7tnfiQX'!> durin. dals Arat nur Parafilirast di>s

Eudoxos wiu) xui Jiovvawi <^dtiMyüit d (^{»tji'i xai

/}!pdiHdMMop> ii> fit» ^Ift^ evy*^ium( lä^atott tuä

Wer hätte es geglaubt, dals der hier geuanute

Dionyiios ^ioe Person mit dem bekannten Ari^tar-

obeer ieti der oaeh M. rielleieht in seinem Baebe

TtfQt 'PbSov nbor Arat sprach V Die in (br Vita

folgeude aosgeschricbeuc iStelle gehört vuu nun au

nicht mehr dem Dionjsios, sondern dem I^oscido-

nioB. Dieser konnte das Urteil Ober Arat in

seluen Werken ne^ mSeguotf oder n*^ ^nttiftay

vortragen.

Nnr ein Umstand dämpft dem Referenten die

Fmdo Qber den Terblüftnden Gewinn: aehmeekt

das öijiovit$ (<s uimimm) nicht bedenklich nach

einer Tnierpoütion? Und wird so Poeeidonioe*

Name nicht aneb ein wenig rerdKobti-rv

Herliu. Engen Oder.

Karl Joöl, Der <'chtt' und der xcuoiilioutisdic
Sokratcs. Erster Band. Uorliu 1893. K. (Jaert-

Oers Verlagsbuchhandlung, U. Uejffelder. XU u.

944 S. 8. 14 A
Der Verf. hält « (8. VI) für aagebraebt, daa

Entscheidnng8nrteil über seine .\rbeit bis zu dem
in nahe .\n8.sicht gestellten Erscheinen des ab-

schliefsenden zweiten Bandes unlzosparen. Da
nni aber der erate Band zw Beaprecbvng vorliegt,

so müssen wir nnaerea Amtes warten, was um so

unbedenklicher sein wird, da, wie er mit Hecht

bemerkt, schon Band I in allen entscheidenden

Fragen Stellung nimmt
Da i!< r Verf. die volle Anthentie der Memo-

rabilicii anerkennt, so wäre es wohl das sicherste

nnd objcktivile Yenfahran gewnaen, vom Inhalt

dieser Schrift als Gansem den Ansgaagapnnkt an

nehmen und zunächst zu nntiTsuflien, was für ein

Bild der sokratischeu l'ers>üulichkeit und Lehre

sich darnna ergiebt^ ob daaselbe ein in aioi^ ein»

heitliclics wiilerspruchfreies. oh es ein iu sich

mögliches ist. Kür diesen Teil der Untersuchung

würde es vou uicht unerheblicher Bedeutung sein,

wenn der von mir (Archiv t Geaeh. d. Ph. IV
u. V) versuchte Nachweis einer streng einheit-

liclion I iüeilerui)«,' der .Schrift sich bewahrheitete.

Es brauchte daraus uoch keineswegs die llistori-

cttit gefolgert an werden; nnr für die Brmitteinng

der wirklichen Intentionen des Verfassers würde

durch die möglich werdende netraclituu^' jeder

Eiazelstelle iu einem bestimmteu eigeuurtigen

Znaammenhange viel gewonnen son.

Kr^^lbe diese ersto Untersuehnng hinsichtlich

<ler immanenten Möglichkeit ein negatives Hesultat.

SU wäre uach deu Ursachen dieses Befundes zu

foraehen, die nai&rlicb nnr in nnhiatoriacben, anb-

jektivon Tendenzen oder iu anderweiten ßeein-

tlusäungeu des Verfassers gesucht werden könnten.

Angenommen jedoch, diese immanente Unter-

anohnng ergäbe niehta AnatBlk^ea, ao mfftt» ao-

(buiii niuli der pragni.itisclien MÖL;!i<'IU<eit des

gewuuueueu Bildes, uach seiner Möglichkeit im

ZnNunmenliange der Antecedeutien, der bedingeu-

deu Knltnrmomente, nnd der Konaeqnentien der

ungehenern, fast die >fesatiite Entwickliniu' der

antiken i'hilosoiiliie lieatimmcudeu Wirkungen

dieaer Eraclieinaug gefurschi werden; ferner aber

anob nach aeiner Übereinatimmnng mit etwaigen
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sonst vorhaiideueu, sich für objektiv bütorische i

Urteile uuNgi-beiiden Zeugnissen. Hier wSrdo «. B.

Hato ohne fiinselurihlknng der Seite der prii-^nia-

tisphen AVirkung, die ZeiifTnis:?o in den unter dein

Nameu deü Aristoteles geheudeii Schriften ganz

den ab bistoriache Urteile auftretenden Zeuguinseu

zuzoweisen sein.

Ks verdient bemerkt zu werden, dal's das ancli

vom Verf. (S. 259) geprieseue Verfahren Scbleier-

machers, wenngleich in eimeitiger Anwendniig

und uut<?r dem Eiiiflnsse von Vorurteilen, die

Ornndziige dieser Methode durclischeiuen läfst.

Seine Fragestellung: Was mnis Sokratea aufser

f[«m von Xenophon Dargestellten noch gewesen

sein, um die vuu ihm ausgegangeueu Wirkungen

7M erkliirenV lillst sich im Sinne der vorstehend

bezeichueteu Methode berichtigen und erweitern.

Der Verl wendet dieee olgektife nnd ia ihrer

Anwendung an jedem Punkte kontrollierbare Me-

thode iiiclit an. Er tritt meiner, ja freilich nur

in kuuppeu Zügen gegebenen und dutlurch Kiu-

wanden snagesetzten BewmBfBhroBg fQr die ein«

heitliche Disposition der Memor.i)<iIien mit dem

Vorurteil gegenüber, als solle datnit der Dar-

stellung Xeuuphouä »ofort auäuahmsluäe und er-

sehftpfende Riehtigkett vindkiert werden nnd übt

so an ihr eine etwas nörgelnde und im eiiiz'-ltu n

oft mirsversteheude Kritik. Ich kann hier auf

Erörterung der einzelneu Punkte nicht eingehen,

bemerlra aber, dafk er mieh weder im Plmkte

der ciiiheitliehen Disposition, noch hiusichtlieh

meiner Fügung des Euthjdemos (ir». 377), noch

durch seine Polemik gegen meinen Aufsatz Uber

die Dialektik in den Memorabilieu (Archiv V 2),

wo er namentlich den entscheidenden Satz ;iih i(rc

n^oa$QOvi.ut ovg . . . ä oiovuu «re/ir/o^tatu tt{iiol<i

ttim III '.I, i unb«iditet läfst, in meiner Auffu-

snng erschüttert bat
Nai-lidem er auf dies wichtige Tlüfsinitt. l ver-

zichtet hat, macht er au keiner btcile den \'er-

sneb, ein Gesamtbild des xenophontisehen iSokrates

zu entwerfen, llci umfas>ender und vielseitiger

Ut rück-irlitigiiiig de-, xcnojduuiri&chcn Textes, die

freilich uueii vuu autiülligeu Verfehlungen des

Sinnes nicht frei ist, verzettelt sieh seine Be-

handlung der Textstelleu zu einem über alle

Teile Heiner Schrift verstretiteu npcrieren mit

einem Chaos tcil-s ausgeschriebeuer, teils uur aii-

geföhrter Einaelstellen. Dieselben Stellen kehren

in deu veraehiedensten Zurtumraenhängen wieder.

^Vollte man am dem Ibiche die Textanslcgnng

des Verf.'s eruieren, ao niUfste mau sich Kuerst ein

StellenTerzeichnia anlegen. Man wBrde freilieh
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auch so uur Uber Ein 7.e Istellen die Ansicht des

Verf.'s erfahren; gröfsere Gedankengänge werdeo

fa-st nie nnterxu ht, während doch in diesen durch-

weg der SchlÜHsi'l sowolil für dou <jcdankciigeh»lt

der Schrift überhaupt, als auch für den i^iun der

EittzelsteUen liegt So haben aneb die wideN

sprechenden Züge im Bilde des xenophontisehen

Sokrates, die der Verf. mehrfach behauptet und

zum Ausgangspunkte seiner weiteren Argumeu-

ttitionen nimint, keine reebte Obenevgnngiknft,

weil die Beachtung des Staudortes nnd geuniueu

Zuaamnienhanges der einzelnen Ausführungen fehlt.

Mit diesem Kriterium des Widersprecheudeu

verbinden sieh dann andere Aigamente znr gr9nd-

lichea Diskreditierung der Geschichtlichkeit uu-

8orer Schrift. Diesem Zwecke mufs bald die Be-

rufung auf deu rein hypothetisch konstruierten

echten Solaraies, dm angebUeh fbiWelieDden, m
Wirklichkeit aber unr durch einen circnlns vitiosas

gewonnenen 'Gesamtcharaktor der Sokratik'(S.J)3y),

bald die auf in den fibrigeu Schriften Xenophom

bervortteteade Oberzengnngen, die er seinem So-

krates geliehen haben sidl, liaM die aiigeblicli

historiscben Zeugnisse der Feripatetikor, bald der

Einflnfs des nach Dfimmlers Vorgänge kShn skiz-

zierten, immerhin aber doch ziemlich hypothetisch

mid problemat i.-c!i Mi'ibendi'n AntistheueS auf

.Xenupbous iJeukweLise und Zeichuuug des Sokrates

dienen.

Wir erhalten so fblgenden vermeuiilichen Thut*

bestand. Der pietätvolle Schüler eines durch die

Launen eines Kichterpöbels schmachvoll hin-

geopferteu Philosophen verfafst^ anscheinend eot-

rüstet Ober dae an seinem Meister verabte Ver>

l>reflien. eine Srlirift, der er mit grofster Sorgfalt

den schrift-stellerischen Charakter einer zum de-

samtbilde von Lehre und Charakter erweitertso i

.\poIogie aufprSgt Diese Schrift ist aber in

Wii-klicbkeit nidit- :\h eine halb absichtlirlie.

halb IUI l)c Wulste Lmmodelung des der Ueschicht«

angehörigou Typus in ein Ideal nach dem rslt-

giöseu nud ethischen Oeschmacke des Autors seilet.

l>ai>ei fällt dieser Antor beständig; aus dein Ili^tn-

rischcn ins Fiktive und aus dem Fiktiven wieder

ins Historische.*) Das ist doch schwer glaubli^

Übrigens zeigt nob in der Beatimmong ik*

*) Kaum glaubliche äjieuioüua dieser Inter|>i«tati<»u»-

wdse des xenophontimhen Textes linden sieh s. B. S.tfTi

wo nach nnserem Vi rf. \eii<>]iliiiii mir «•iiu-iii imradoxei

soknttisehen (icil'inki ti i'ins<'t/.t. «liiun »iih he.siniit aii<l

ciuon abachwldieuili'u Cifilitukon ilniiebeu setzt, il<>r jenfii

vei^gessen machen soll, dabei aber nlchtadestovenixc'

den efstea mhig atehea lUit; fanuf 8. 888 n. 411.
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Zweckes der Schrift eia erlieblicües Scbwauken.

Bald ist dieselbe eine rein fiktive Konkorrenx-

schrift in der Sphäre der lehrhaften, insbesondere

der kynirfcliLü Sokrutik (/ H. 8. III, bli), bald soll

die »chrütütellerisclic Arbeit mit treuer Nacb-

neioliimng des hieifHnsohen Bilde« beginneo nod

nnr allmählich sich fremde Gedanken einmieohcn

(z. B. S. 35). (ScUttfs folgt)

£. Tranbe, Peetie latini aevi Carolini Tom. III

partis nitcrius fascic. I (p. 265—518). Berol.

1892. Wcidmaun. A 10.

Die vorliegende erste HSlfte des aweiten Halb-

baodes von Tomus III der karolingischeu Poeten

ist wieder von L. Traube beairbeitet worden und

zwar iu der grüudlichea und schar&innigoa Weise,

die Bef. schon beim ersten Halbband hervorhob.

Ohne Zweifel hat diese Abteilung der Monunienta

German!;!!' dmcli die von 'l'r. Htreiiij innegehaltene

phiJolagiäciie iMethode weiieutlich gewouueu, man

vmmftt fiwiheh znweilen das eingehende hiitorisehe

Detail, doTch welchem sich Dummlen Bande ao

hervorrajjend an^^zeiclnieten. Dagegen sind hier

alle litterariächen Fragen mit grol'ser Sorgfalt be-

handelt. Überhaupt hat ja diese Abteiinng der

kaiofingischen Poesie mehr Wert fiir die Litte-

ratnrges»chichte, als für die Erkenntnis der poli-

iUebtta Zuatilude^ uud dubtialli ilürftc auch eiiM)

nUiere An^be des Inhalts in dieser Zeitsehrift

am Platn sein.

Bei weitem der wielitigsto Teil der herans-

gegebeueu (Jedicbte ist die grofso Hammlnng der

Carmina Centnlensia ans dem Kloster des h.

Richarius. Sic ist hier überhaupt zum ersten

Male erschienen und beansprucht schou deswegen

das lutcresjie derjenigeu, die sich mit der Litte-

rator ond G«Mtiidite der karolii^padien Zeit be-

Iflhiftipin. Überliefert ist die »Sammlnng in zwei

Bröiseler Handschriften 1047U—10473 nnd lOSöd.

Diene bildeten früher mit «nem jetact verlorenen

Teile snsammeu einen Codex, der im 10. .Jahr-

liuii(bTt zn (Jeinblonx in karoliniri-elier Minuskel

geüchriebeu ist. Die äammlnug ist für die innere

nnd änfsere Gesohiehte des Klosters wichtig, sie

erstreckt sich auf ilie Zeiten der Abte Rigbodo

bis Welplio und gield von den poetischen Auf-

schriften im Kloäter, von dem wisaenscbaftlicheu

Leben der BrSder nnd ihrem Ktterarisehen Ver-

kehr ein taeoes Bild. Nur das grölste Stuck der

ganzen Pamtnlun^f hat im Mittelalter weitere Ver-

brcitnug gefunden und ist in mehreren Hand-

ehrtfken fibertieURi, ein Florilegbm von 412

Yereeii, welches von dem Möndie Mieon zn>

sanimeugestellt wurde, der in den Jahren 825

—

853 nachweisbar ist. Dieses Floriiegiom, welches

hauptsäeldieh prosodischen Zwecken dient, fnfst

in letzter Linie auf dem alten langobardischen

Florileg, das iu seiner lieichenaoer Bearbeitung

einerseits von den Bzempla divenonim anetomm
(od K> il. Halle IST'i). nndeneits von Mioou als

Vorlage benutzt worden ist. Die poetische Blüten-

lese des letzteren ist somit ein wichtiger Faktor

in der Reihe der ältesten Florilegien nnd mit

Hilfe seines Texten wird die Geschichte <ler Flori-

legienlitteratnr nicht wenig gefördert werden.

Aber noch sonst ist jene Verssammhiiig fSr die

Geschichte der Pliilologie von hohem Interesse.

Da sie nämlich eine ziemliche Verbn-itunp erlangt

hat nnd Verse aus sonst wenig gekanuteu und

selten abgesebriebenen Dichtem bietet, so ist es

sehr wahrscheinlich, dafs nicht wenige der von

karf)lingispheu Gelehrten aus jenen Diehtorn ci-

tierten Verse uicbt auf die erste CJaelie, sondern

anf jenes Floiilegiom oder daraas al^leitete

Sammlungen zurSckgehen, so z. B. ans Lucrei,

Fersius, Martial, Serenus Sauimonicus, Priscians

l'eriegese n. a. m. Jedeufalk aber legt die Samm-
lung von den rnehen Schatien der Bibliothek des

h. Rieliiriiis Zeugnis ab, was wir ja auch ooeh

ans mam anderen Quelle, näudich dnrch den er-

haltenen Katalog aus dem Jahre 831 (liecker

No. 11) dentlieh erkennen. 8o mögen die mmateu

Verse aus christlichen Dichtern, welche Mieon

den Excmpla div. anct. gegenüber mehr hat, wobl

von ihm selbst hinzugesetzt worden sein. Die

Ansgab« dieses Florilegs ist von Tranbe in mnsteir-

gültiger Weise hergestellt worden. Besondon

verdient die genaue Quelleuaugabe der einzelnen

Verse — nnr ganz vereinzelte sind nnbekaunt ge-

i)lieben — sowie die Hinmiägnng der gleichen

Lesarten alles Lob. Um einen Begriff von der

Reichhaltigkeit der Vorlagen Micuns zu geben,

zähle ich die in seiner Sammlung enthaltenen

Dichter hier auf: Ciceros Aratea, Lncretius,

Horaz, Vergil (mit Morotum nnd (^opa), Ovid.

Germauici Aratea, Persius, Lncao, Martial, Statins,

Jnvenat, Serenmt Sammonicns, Catonis Disticha,

Ciirmcn de phoenice, Remiuius Favinus, Carmen

de inen>il)nH. Carmen de diel)us, Hilarii gen<'^is.

Carmen de Sudoma, Juvencus, ürieutius (1 :MT.

538. n 34, abo nicht der ans Phnlos Diaeonns,

der Prora et Puppi.s und Cosmae continnatio be-

kannte Vers I IiiM). Liceutius, Prudentins. Cy-

prianu» (Jallus, Paulinus Nolanus, Avianus, Prosper

(.Kpigramme nnd Carm. ad uxorem), Vitalis, Ba-

finns, Phnlions Potriooriae, Sidonius ApolUnains,

uiyiu^L-ü Ly Google
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Sednlim, Alcimm Antni, Martiamis Ospelbi,

Priscianas, Arator, Fortunatns, Alcimus Avitus,

(\)liiin1i;inns, Enpcnins, Paulus Diucoaus, Theodulf,

.Siuunigdu», Walubfrid 8trabo. Wie mau sieht,

ist das eine aafserordenfUehe Sammlnog, ihr Beioh-

tum wirft ein helles Licht auf die Emsigkeit der

Studien im karolingiächeu Zeitalter. Einen Prosa-

traktat über Metrik, der gleichfalls von Mieou

stMunt, wird IVoabe demoiebsi henrasgebeo;

auch er winl wichtige Aufscliliisse lilicr die

wisaeDschaftlichc Thätigkeit der Zeit gewähren.

Die Gedichte Micons und seiner Mitbrüder

geben noeh nuuidierlm anderes InteresMuite, lo

c XITI Vorse zu einer Weltkarte, kurze Auf-

schrifti'u für profane und kirchliche Gegeuatiiudc,

K|iitiiphicn, Verse zu Dilderu (CXXX) n. a. Diese

Dichter glänzen vielfach dorch allertiaod grieobi-

isclif AVoitf. wie das in jenem Zeitalt^-r !)ei den

Uelehrt«u üblich war. Mehrfach zeigt sich die

Beoatsong von Pauli epitoine Festi wie C. XCV.
CX. CLXXI, II.

Das zweite Stück der Sammlung ist das Ijob-

gedicht des Agius auf Uathumod, die erste Äb-

tissio in Ganderabeim. Es ist nach der späten,

aber aelir guten Hs. Bambergeusiä E III 9

siicc. XV !ii^r!iusgegeb<>n worden; dieser A^ius ist

vielleicht derselbe Dichter, wie der bekannte l'oeta

Sazo. Er hat sich, wie Traube eingebend nach-

weist^ besonders an Fortunatns Bnge>elilosseu, der

in <len 8j)äteren Zeiten für diva Epitaph und für

die Lobgedichte auf Verstorbeue das Hauptumster

bildete. Eingekleidet ist das Gedicht in die Form
des Dialogs. Sein Inhalt ist wertvoll, aber r^eine

Form ist änfsert unkorrekt und steht mit der

sonstigen relativen lieinheit der karolingischen

Poesie in scharfem Widerspruch.

An dritter Stelle stehen die Gedieh te des Ahtes

Hertharins von Monte Cossiuo, der in diesem Amt«

dem Bassacius nachfolgte. Traube hat ilas Ver-

dienst, die wenigen Daten, die aas dem Leben
des Mertharin< erhalten sind, nach eingehender

Pröfuug zureeht gerückt zu haben. Aber anch

das Gedicht über den h. Benedikt hat unter der

Bearbeitung IVanbes eine gans andere Gestalt

gewonni-n. als man es friilier las. I\s stellte sieh

uäluliüh heraus, dalk die früher gültige Form, die

dnreb Vatie. 1202 s. XII aberliefert wird, uicht^

als eine Interpolation der ursprünglichen Gestalt

bietet, welche im Cod. Casinensis I erhalten ist:

ein ähniiches Verhältnis wie in <leii Ausgaben des

Manns Victor von Morel und Uaguejus. Vm den

Unterschied zu xcigen, hat Tranbe die inter-

polierte Fassung nach der unprBnglichen ab-

drucken lassen, wie Sebenkl in der Ausgabe dct

Marius Victor.

Nach zwei Gedichten auf Kaiser Ludwig II.,

von denen das zweite Zeugnis von dem verwil-

derten Yuli^Miakikt abl^ folgen die Gedidib

des Hinkmar von Bheims, die nidit eben sehr be-

deutend sind.

Dagegen ist in hervorragendem Grade wichtig

die Ausgabe der Gedichte des Heirie von Amene,
welche den letzten Teil des Randes eiunehmcu.

Zunächst giebt Traube mit Benutzung der heu-

tigen Hilfsmittel für die Lebensdaten des Heiiic

neue Unterlagen. Das Gedieht ist im Jahre 873

abgeschlossen, neun Jahre hat der Dichter daran

gearbeitet. jMioht gering sind die Kenntnisse, tlif

sich Heirie aus der alten Littentnr angeeignet

hatte, er war unter Lupus in Feiri&res gewesen

und das Gcrmannsklostcr zn .Vnxerre besafs selbst

bedeutende Schätze. Von dem Abte lllotbar

wurde er au%efiMrdfltt, die prosnisclie Vita d«
h. Germanus episoh su verarbeiten Und das hat

er in sechs Büchern mit je einer längeren Vor-

rede gethau. Die Verse sind vcrhültnismäCug

rein. Die beste Oberfiefening bietet Cod. Pariria

13757 8. IX, vielleicht TOn Heirie stammend oder

auf seiue Anordniin<l geschrieben. Eine andere

vortreffliche Us., welche die lioUaudistcn zur Aib-

gabe {Acta «8. JuL VII 2il< ed. BoHohius) be-

nutzten, ist Terschollen. Im Parisinns finden sieb

Interlinear- und Marginalscholien, die vielleicht

ebenfalls noch auf Anordnung des Ueiric seliut

TerfaTst worden sind. In den Scholien, um dia

gleich hier vorauszuschicken, prunkt der Verfiiaaer

mit nicht gorinfrcr (ielchrsanikeit. Er citiert au«

einer Menge von alten Autoren, so aus Tereut,

Cicero, Vergil, Horas, Persitts, Luean, Senrins de

metris florat., den Disticha Ambrosii, Fulgeutius

mythographus, ferner aus dem Anonymus de 3it;i

orbis und ans Johannes Scotus. Auch Heirie zei^

sieh in seinem grofiwn Gedieht« s^ bdesea, er

verwendet namentlich die römischen Satiriker mit

Vorliebe, aul'serdeui besonders den Prudentiiis.

Dafs er den Petrouius gekannt bat, ist schon «CO

Bficheler dargelegt worden. Benntat wt noch üi

aus<;;e Ichntem Hafte JuTMtcus, wie unten geseilt

werden soll.

Alle diese «ioschlägigeu Fragen sind ve»

Tranbe in sorgsamster Weise behandelt wordei

und dalit r «jchüivit die von ihm bis jetzt heran»-

gegebenen Halbbände der Poctae latiui entschie-

den ta den besten Ver50S»ntlicbuugen in der groß*«

vaterläudisrhcu Sammlung Qberhaupl

Zu Nachträgen ist wenig VeranhiMung gegAvt

uiyiu^Lü Ly Google
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Taact wie Noten die gleiche SorgfUi Terraten.

Doeh möobte ieh einiges erwähnen, was sich mir

bei einer jit-naimren Dnrchsicht anfgeJräugt hat.

Mit Carm. Centnl. XVI pros. 1.3 TgL Pers.

III 87 und Cypriani gen. 592, nut XTI 67 f.

Sednl. P. C, II 118 11 127 (ff.). Zu XVII 23

war Jiiveuc. I 250 anzuführen. Ist XXII pros.

L 3 ud V. c&liiopiBtia an eine \V eiterbilduug des

Namens des korolingiseben Gelehrten OalliopinB

7.n denken? XXVI 14 lies iinpuliini, c{. 2 Reg.

24, HJ. Mit XXXIV 7 vgl. Fortun. Cium, IV

18, 1. CXI i ist sol iustitiue biblisch, Malac. 4, 2.

Diml. Agii 309 geht die Beseiehnnng von Petras

nnd Panlns als duo himina muudi auf Arator II

rilü zurück. Mit Bortharii Curni. 28 vgl. Verg.

(Jeorg. IV 61 f., mit 35 f. liorat. Ep. I 2, 43 f.,

mit 57 Sednl. P. C. II 8. 1&8 ist jedenfalls qu?

modo sn lesen, wie auch Traahe l>edingungHweiue

zngieht. Mit Hiucmari Carin. II 37 vgl. Alciuii

.\viti C. VI 267. — Einiges ist in den Gedichten

H«iries samenUiek ans Horas and Javeneas nach-

mtragen. Vita Germ. I 56 f. - Hör. A. P. 410 f.

73 liegt Juvenal VI ](]b zu Grunde. lOS stammt

teilweise aus Prud. iu .Sjmm. II 435. Mit 193

gl. Hör. G. lY 9, 28. Zu 313 war Verg. Georg.

IV 218 zu citiercn. 4:>7 stammt aus Redul. P. C.

II 127. 11128 istmit Acn. Vi 122 zu vergleichen,

. iuit'208"Geoi^.< I 4'J5. 401 würde ich cupere ut

orsehlsgen, t^. sb diesem lufisiti? IV 57. 521 f.

'Nunc pnndorc pauinni ' Materiae coiifeetus ineis

Bubcuwbe pocta' stammt wörtlich aus Sulpic. 8ev.

V. Martini 26, 1 'sed qnia nos nt inertes poetac

. . . victt materiae mole sneoombimos'. TX» fol-

•It iide Praefatio übri (juurli i^tamiut t-cMls \vörtH< h,

teils iu Paraphrase von Vers 1—64 aus Juveuc.

III 93—124, nämlieh 1—8: IH 93 -96. 9—16:
III 97 ff. 17-20: 100 f. 21—24: 108. 25—28:
105 f. 29-32: lOü f. 33-36: Ulf. 41-44:

lU f. u. 8. w. Zn IV 43 ist Uurat. o. 11 10, 11 f.

annAbren, za V 175 Sednl. P. G. III 283. VI
116 ist die erste Versliillfte = Maximiaui eleg.

V 54 (.Invenal. I Mit 176 i>t Sctlul. III

33. 36 zu vergieicheu. 290 f. eriuucrn die Worte

*fuiiereos sad mens . . . Horret intre modos* sehr

an Boeth. cous. phil. I motr. 1, 2. Zu .300 Qnod-
qne magis atupcas nf. .luvenal. VI 87. M'H! (^nae

inatutiaoH exercet carmiuo somuos ist wohl zu

lesen Hsarminis ynraos*, der Vers ist teilweise ge-

nommen ans dem Ton Isid. ortg. XII, 7 gel>rai lit(

n

Fragment von Ciccros ProgiKmiica. Mit 374 i>t

Aeu. X 5Ui 'iU vergleichen. 541 ist iguee fon»

aoimanun Plrad. Oatbem. X 1; 620 ^Hnnera fer

lingnae, ontos sont mnntta liogoae' tst — Ärat.

I 332 MuMira da lingnae qni das in monen lin>

guas. 638 tt. ist mit Pmd. praet 1—6 m Ter"

gleichen. R.'>2 --^ IVufl. Hani. 058.

Möge die FortsetzuDg der Poetac latini ebenso

tüchtige Arb^ten enthalten, irie die Yovli^^ende.

OberlOfsDita b. Dnsden. M. Kaaitins.

Sickinger, Wurtervericiclmis zu XoAopbons
Anabasis. Buch IV. B<ilin IM'.' Grote'scbo

VcrlagshiiclilianiUung. S. 52. 0,00 M
Bachof, Würterverzeicliiiis zu Xciioplions Aaa-

basis. Heft II. Budi IV— VII. raderboni 1892.

Yerlap von F. Schonii)i;li. S. 102. 1,20

Eanke, Präparation zu Xonophons Anabasis.

Bnchl. Vortkande. In zweiter Auflage bearbeitet

von Kraft. Hannover 1892. NenUentaehe V«r^

lagsaustalt (« t. Gocdel). S. 6*2. 0,75 JL

Die drei oben geuaunteu Büchlein siud kleine

Prilparationshefte sttr sebaelleren ESnflIbriag m
die Xonophonlektüre. Ob solche auf der Schule

von nöten sind, darüber streiten <lie Fachmänner.

Wir sehen hier von diesem Streite ab nnd wollen

unter stillsehweigeDdemZagestiildnis ibrer Existenx^

bereohtiguug lieber den Wert nnd die Branehbar-

keit jedes, einzelnen prüfen.

Niemand wird heutzutage einem in die Ober-

tertia eintretenden SebMer den Xenopbon in die

eine und ein Präparationsbnch in die andere

Hand legen wollen mit der Aufgabe: •l'räpariere

zu morgen die ersten drei oder vier Paragraphen*.

Der Lehrer leitet in den ersten Wochen die Prii-

paration selbst und führt die Schüler nach und

nach zur Helbstäudigeii Vorbereitung. Dafs diese

Selbständigkeit mögliobst bald erreiebt werde,

liegt im Interesse des Unterrichte« und der SeluiU-r,

Difjfes Ziel wird auch ein jcilt's IVäpnrationslmcli,

weuu es den Lehrer unterstützen soll, verfolgen

mfissen: es mnft den SdiBler aUmabKeb aar Be-

herrschung des«WorlBebatuB nnd snr Erkenntnis

des Sat/.liaut's Pihren.

iJieseu Zweck verfolgt am deuiiicbsteu .Sickinger

iu seinem W5rterreraeiehnis so Xenf^hons Ana>

basis, Buch IV.*) Nel>en einfachen Vokabeln

gii'lit er Wort- Ulli] Satzkonstniktionen. auch

grumnialische und stilistische Uegehi. Für eine

hänsliehe Wiederhoinng des in der Sehnle be-

sprochenen Pensams ist sein Bueh gt^wils ;;iit /u

vi-i« ertcn. Nicht so zur Vorbereitung auf ik-n

neuen .Stoff. Der Verf. setzt für Dliertertia eiueu

liestimmten Vokabelsohats Toraos. Der aber 'wird

sithon bei den Zöglingen derselben Klasse aogleieh

') Ein f,'loiche8 zu Buch I bnt der Verf. scbon 1(189

eraeiiehiea Isneu.



635 • 7. Jnai. vrOCHKNSCHRIFT FÜR KIA8SI8CH£ PUlLOLOttlE. 1808. N<k 23. 636

sein, uoch mehr al>er bei deu Zöglingen ver-

soktedraer Sebnlen. Dadnnh aber wfirde der

OlicrtcrtiaiiiT gezwungen werden, als zweites Prii-

parutionsniittel ein Hundwörterbnch der griechi-

tcheu Sprache beranznziebeu, aud dus will der

Verf. ihm doch gerade ersparen. Anch mutet er

dem angehenden OherterfiiUKT srlion zn viel Kennt-

nisse in der Formeulehre zu. Drittens verfiillt er

zuweilen in den Fehler gewisser Speziulwörtcr-

bQcher, welebe dem SehBler anstatt der Gnmd>
bedeutnng eine fiir die StflUe «urecht gemachte

Übenetzung bieten.

Die beiden anderen oben genannten Bficber

sind bbfte nach Paragraphen geordnet« Wörter-
bücher, das von Bachof zn Xenophons .\nabit>iH

IV—VII, das von Kanke-Kraft zu Xeu. .\nab. I.

Sie geben alle Vokabeln an, nur die in den spä-

teren Paragraphen eidi wiederholenden werden
fortgelassen. Aneh ila.-; Arerbo der nnregelinälsi-

Verba wird unter dem Texte augenihrt, so dal»

der Schflier die nnbekaunte Form sich leicht er-

klären kann. Bei nummmengieeetaten Wwten
wiiil auch die Bedeutung des Stammwortes be-

rücksichtigt. Kanke - Kraft hat aulserdem noch

das etymologische Printip in sein Wörterbuch

erflochten nnd die gebiSnehliehaten Ableitangen

jedem Worte zugefügt, ancli wenn sie nich bei

Xenophou nicht tindeu. (iraminatik nnd Stilistik

Xenophone werden dagegen nnr sehr oberflächlich

beräekrichtigL

Ans'-trlluüi^en im einzelnen lialu-n wir nur

einige boi dem letzigeuaauten Küche von Uanke-

Kraft zu machen. Wenn mau IJigenuameu in das

Worterbach mit aufnimmt, mafs man sie aueh

mit einer kurzen Cliarakteri.stik begleiten. Was
nutzen dem ächüier Vokabeln wie Maiavifgoi der

Mäander, Jika^ der Doloper, AimA» der Änianer,

TitroatfiQt^ TuMphemes n. s. w.^ Das ist Ar
ihn höchstens eine LtsertlMutg Ferner ist der

Zusatz med. aehr willkürlich gebraucht für Üep.

Pasa., Dep. Med. nnd reinee Paea. Endlich haben

manohe Vokabeln dnreh das Streben, deu Be-

doutnng.^nbergang erkennen zu lassen, viel zn viel

Übersetzungen erhalteu, die der Seliüler unraug-

Keh alle behalten kann, so a. B. nunmehr,

schon, eben, ja, bekanntlieh, nun, also (7).

Berlin. f. Sehlee.

AuükB;;« aus ZelUtchrillea.

Wiener Studien \IV 2.

S. l. J. Kral, Über den Plalocodcx der Wiener

Hufbibliotlick suppl. pliii. gr. 7. Die Uiiabbäugigkeit

desselben vom CInrkianus und Venctns, welche auch

von Si liatiz nicht nu lir bestritten wird, läfst sicli durch

eine Aozabl ätelleu der ersten sechs Tetralogien gciiao

erweisen. Die Konjekturen der Schreiber in dem>

srl'icn Mihi Icii lit /u erkennen nnd man kann nicht

aiiuchiiieu, lial's der Codex nacli der zweiten Hand-

sclirifleuklasfe durclikdrrifjicrt sei. Kr geht vielmehr

durch eine Reihe von verlorenen Mittelgliedern direkt

auf de« Archetypus unserer Handschriften zurQclt. —
5. W . Wciiibcrger, Zur ClintmiIoj;ic des

Kallimachos: geb. um 310, schrieb er uoi 2äU deu

Zeushymnns, verfeindete sieh nm 870 mit Apolloiiios.

Vor der Feindschaft liegt der Hymnus auf Artemis,

ihm folgt der Deloshymnus. Um 274 oder ent-

stand der AiMjllonhyranus. — S. 222. NV. Woiii-

berf^er, Ad (Jomntuin. Fragment ans Tbeologiae

grno<-ae cnmpendinm in Cod. Tind. pbilos. et philo!.

h;;] NoM'li. S 227. J. Jung, Die rrnni-rlion

Vcrwaltungübvautteu in Ägypten. 1. Der praefectos

Aegyptt. (Anfiriüilnng der Namen nnd Torangehende

{.aufluihn ihrer Träger.) S. Der iundicu« Aejjiiti

Ulier Aiexandreae. 3. Der procurator iiliulogn. 4. l)i<.

Kpistrategen, Procuratores ad epistratcgiam, der pro-

curator Alexandriae. ö. Die kleineren Procaratoren.

6. Da« MiMtärwesen in Xgypten. 7. Praefecti castro-

rutii. — S. 2i'.7. ('. Schciikl, VaUkenarii animaii-

versiuues in Philostratos. Besprechung seiner Kun-

jeklnren — 8. 978. W. Foerster, Die Apjtendix

Probi, mit einer I.ichtdrurktafel des Cod. Vimk

lat. 17, fol. 50. FehtstoUung des für die Sprach-

geschicbte wichtigen Textes der Appendix III. Ihre

HeiBMt in Afrika oder Soditalien zu suchen ist

nicht richtig, wahrtebefalieh Ist es dieitemmlnng eines

ITelafTogen im Vicus Caimt Africac /u IviMii, vielleicht

aus dem Knde des 3. .lahrliuuderts. Dazu ein Wörter-

venteiebnis. — S. 323. J. Rohrmoscr, Über die

Einsetzung des Rate« der Vierhundert nach Aristoteles'

Athenerstaat. Unter der Voranssetznng, dafs jede

l'liyle 1») Männer in den .\usschufs wählte und «licse

lü6 &ü sich Mitglieder des oligarchischen Rates wurden,

isfst sich Arist. 31 mit Tbnc. VIII 67 Tereioigen.

Erkliiruiii.' der Stelle An>t. 30, '^
: o); l(7ahai(t bedeutet,

dars alle l'liylcn glcichuiäisig vertreten seiu sollten.

Her^)c^ 28,1.

S. 1. F. Studniczka, Kyrene und Kallimachos,

verweist auf Richter , KalliuiadiMS IImmiicm ,uif /.ein

und Apoll. Progr. Guben 1871. Eutätebuugzeit und

Charakter der jüngeren Form des Kyrenemylhos, sakrsle

Restimmimtr des Ilyninos auf ApoIIou werdeu be-^iirochen

mit ileui Ur^'ebuis, d.ü^ die Wiedererw erbung Kyreues

durch Uuergetes die Veranlassung war. Die yt'fff^

ist des Königs (iaiiin Uereuike. — 8. 19. G. Schulze,

Varia. 1. tfttiytaO^m 'sich melden' im Anschlufs

an Homer Ä' 227 ff. 2. Vei-^chleilnu!,' und A-siuiilatio»

der VTortausgänge in Inschriftcu und Uandscfahfton.

3. Cyprische nnd Losbiscbe WOrter im Qrlecbisdien.

4. lle^-emoii hei .\thenaeu< XV (ItiS C. 5. Theokrit

X\ l Ito. G. (.Jralischrift, KaiiieliSU. 7. Der Flu Is-

uainc Knijicus. — S. :^3. Th. Momnisen weist nach,

dafs die handschriftlich (Iberiicferte metrische Inschrift

Poctae latini acvi Carolini I p. 78 tt. 60 die hd Leb-

zeiten dem Caesar Constantius Chtoms, qtlterein
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KaiMT, gt'sct/.to (irah-tlirilt ist, naili ilciii TimIc ilor

Tlicwlora, vor dem 1. Mai -^Oh, iiKiiiliiluTweisc in

Trier M^cstellt — S. 40. G. KailuM, S.üti'ntinniiii

Hb. VI (trI. Herrn. 25, 97). 1. Sojih. \i. r,!;:, d 1.1

UIO. -2. riat. Mciwx. IJ.'/.ifImiij; .l.uiii 2M> \> aiit

Soph. Kl. 131 1 u. a. 3. Xen. De Vcrt. EmeaUationen.

4. Apollodonis Garystins bei 8lob. flor. 46, 15.

6. Anfh. Pal. 1.'?, f). C. Kalliinachos bH Alli. n.

VII 318 B. 7. Call. h. Uvl 79. 8. Hcrondas 11 t 0

•Ii CHst in Puruetn. II 11 nachgowH>sen. '.). Uliiaiios

TOB Kreta bei Stob. Hör. 4, 34. Mikyflios in .IGA

5.H f. II. Epichann iiiul Euri]iiiJes in Flinders l'ctne

I'aiiyri. behandelt von Maliaflfj Act. acad. VIII tab. 3

(iö. — iL V. Aroim, Brochstaek des Alexiooe bei

PkHoden eol. XLIII 9€ f. (Sadbans p. 77), «elehes

zur Chnrnktrrislik <Ic^ /ank':ilr)itiL''Mi . vor Kitelkcit

kranki u ."«^i huhnci'-t. rs «t-siiiiiicli Iteilragt. — 7o.

A, Kcuft r, 1 iiti rsurliiingcu /u den römischen Tedmo-
grapben Fortonatian, Julias Victor, Capt lln nii l Sul-

picins Victor. Übereinstinimunff derselben in 1!. Iian 1-

lunj: diT InvL'ntio und di i Im-, * oratiuiii-., xswir ili r

Dispositio, Elocutfto, Meinurui uuU Pronuntiatio. Am
nlfllMrteB ttebm sieb Fortunatian und JoHm Victor.

Pas meiste ist ilrr k!ns~isi hi :i Rhetorik entnommen
und geht auf Hermagoras /iirdck. - S. A.

Oercke, VttVM Satire Andabatae, deren Form eine

dialogiscbe gewesen za seiu scheint. — S. 139. E.

Kirebner, Zwei athenische Familien ans den drei

iL'l/.ton \orrliris(lii lnii .ialirliuniicrten, die Faniilir lii^r

Eurjkleides und Mikion aus Kephissoe nachgewiesen

dndi acht Oeneratienea and die F^tte der Kjrd-

iMbonaior Mnosithcos und Fi Ik demos In a< bt Donera-

tionon. S. N(]. F. Nua< k, Zu di-ii Oin iUoii.n bei

Kalliniatlios. S. IJM). H. v. Arnim, (dniectanea

in Pbüod«i«i rfaetorica. — S. 154. U. Wilckeo,
Kandake (sw CJ6 III 5080). — H. Dessen , Za
Kailirl l';,i-r. jr \ laj«. .').'»3. — S. 158. A. rnn. k,

Pontariuä = yt(fr(jo{{iiiBf (CirkuskUnstler auf einer

Brtefe»?). — 8. 150. R. Reitsenstein, Des Fnl-

gentins Schriff nl>er dio Mnsik. T>i<s(Ibe ist nicht,

wie es schien, vi ilonii gigangin, sondern in einem

Citate aas Fiilgcntius erhalten und zwar in Cod.

Florort. Aabninb. 1051, einer Semmlaog von 12 Ab-

•diaflGn tlier llnslk, die eben jene Terlorcn geglaubte

Handschrift bilden.

Bendieonti della Reale Accademia dei LiuceL
Betift V. Vol. IL fttsc. 2*'.

8. 89— 100. A. Chinprlli, i'ber die Berliner

rialoliiTiiir UH'! ein I'f.iL'iiii iit > Kitmikers Amphis.

Es wird gezeigt, dafs schon i<eit alter Zeit zwei Arten,

Pkiir' dtmsteHen, neben einander im Gebrancbe
waren, entsprecln'ml tief \ > r-i liii'iIi narfi^Tfi Anffas^nnp;

der Persönlichkeit <l*^- l'liiln:.i.|iiii'n , iliu f-inc mehr
die heitere, apollini'-« lio Seite meines Wesen* bcfoneiid,

die oudtve dm Kniüt und die Strenge «les Denkers;
der letztere Ty!rii> wfnl diircb die Berliner Henne
ie|irä<entieit, nn^l Miif sie >]>h\t aiieli Anipliis ifi. ntni.

gr. cd. Mein. III :;U5; an, der ersturc durch die von

Brem (Hon. in(^d. dell' Inst. III tav. 7) publizierte,

\\r>7» dniui winicr ilic Sr biM Tniii; de-^ Aristoti'le« im

Fragment der Elegie an Ku.leuios palst. Die erwähnte

SteBe des Ampbi« wird dabei eingeiiend interpretiert.

— S. IUI 117. K. rieculoiuin i,
'

) ,»<<;'<«>;*• r;.

Ik'sprechuni; der X'er^e' des Hormipiios Kurk. Cm\.

i:racc. frugro. Herrn, tr. lil» und Aristoph. Ar. 1148 ff.

vnayMytvg muls hier die Bedeutung archipflndolo

l.aliiii. — S 1247 1'. Barnaltei nbcr zvi.ei im Tiialc

von Tenua (Ascoli PicenoJ gefundene ausgezeichuete

Bronseetficke, Stier and LOwin, die die Henkel einen

l!r<iti/ektat> Ts liild. teii , .b sv, u iihrii-'i' J^tdcko aueh

gefunden winden, I>i«' Arin it ist griechischer l'rove-

niens und u^hM dem Hel. v. Chr. U} sie scheint

i\ls neue Bestütigung der Hypothese Ton einstiger

llandelsvcrbindunp zwischen Tarent und Picennm an-

selnii uriiirii /n kcinnen. — S. l.M lij2. G.

Zanuoni zeigt, dafs die von Voriuo iu dem Uedickte

,De Albern qnae tnb portica attrita eet* sowie

von Naldi im 'Knlo-^-inm in .\lbani innrienteni" gemeinte

Pers<inliehki'it durcliaus verschieden sei von der AI-

bieia \u>r/:/.\, lie cben&Ut voo Jenen beiden nnd too

Angelo Poiizkmo beemgan ist.

IJevn.' a rchö ologi <| n e , .l.iti, l'i'br ISIK!.

ä. 1 — 9. J. — Adrien Blaucbet beschreibt die

Fände ron Safaii-HoBor^Ies-Bains (frflher Aqnis AH«
si'tirii' lii'i .\ntnn und imldi/ierf davon atif Tafrl 1

ein liion/emedailiou mit dem Medusenliaupl (ruhige,

nicht verzerrte ZOge), auf Tafel 8 eine Terrakotta-

Gruppe: Aphrodite von Eroten umgeben, die T«il«tten<

gegenstände (Alabastoon, Spiegel n. dgl.) beiwitiialten.

Parallelen für die*e Dai-Ätellnnu; «i iden naeb'-'i vvii'Si ii.

— S. 10—20. Andre Joubin veiüffentiicbt auf

Tafel ni nnd IV den Obeftefl einer ardudiclMn

Frauenslatuc ans Eleuthcrna und veralcieht »ie mit

(Iei- Statne einer sit/cnd>'n Frau ans lla«iorgitika in

Arkadien: die krtti^rbcn nnd arkadisehen Kttnstler-

scboleu mtUsea in engen Itoziehungeu miteinander

gestanden haben. — S. 21— S9 bespricht Oarton
eiai' in Aiii-< 'uassrl mf'l,' kl' Iti-i lirift, \m li lic l inon

Koiiinieuiar zu der lex lladriana u>n deui rrukunitDr

l'atnulus entliidt. — 8. 40— 54 setzt Franz ('umont
sein /ri( Iniis der auf den Mithra-Knlt Inviii/Iiehrn

Kunjidcnkmaier lort. — S. 55— 122. ijul. iioinach

Chroniqne d'Orieut.

Atbenaenm 8419. 8420.

S. ''7'"'. In dort V na -in,] yw. ] i^^ne Insehriften

ans riiini^i !e r Zeit uoluudeu, von denen eine sich auf

Spiele be/iebt. — Bei den Ansgrabun^'en des Stadinma

auf ilem T'alatin sind n. a. gefunden worden: zwei

Marm<(rki<pfc, einer zu einer kb'incn Florastatue

gehiirig, der andere rin > n lu ni raffenden Mannes; ein

schöner, lebensgrolscr Marmortorso eines Faun; ein

scbSner Kopf des Antoninns Pius. Der Araber an
der'-<lli, !i Sti!!.' u'''f'inili'!ir Kii;if an< l'arisehem Mar*
nmr wir^l \oii l'eier-i-n tiir ibii einer .Mnse oder
Dichterin «ehalten. 3420 S. GO.'S f. F. B. Bad-
hani. Znni Fvanifelium l'elri. Vi'rf. kommt /nin

Resultate, dafs der Sebliifs des l'rtru^evaniiclitnns Iir

idinlieli war der /weiten llidftr vnn Lukas XX1\,
aber doch einige Unterschiede in ikzug auf Zeit und
Scenerie anfweise. — 8. 614. Dr. Falchi bat in

Velulonia xaldreiebe (•(niskisi bf Sel)niiirksarlii ii ans

«lern 6. Jhd. v. Chr., darunter zwei unsgezeichnel

gearbeitete goldene Armbander nnd vier goldene
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Droi liuij KL'funden, ferner aus der gleicheu Zeit muürerc
Statuottoii nackter Fraaeo am pielra ftAitt und mit

Goldschmuck venebeo.

Revue i\c l iitstructioti pobliqa« en Belgiqnc
XXXVI 2, lä93.

_ 8. 73—76. J. Keelhoff erklirt die von %4&yrjxa
Tfö Sfn (Dem. I'liil. l ')IV) und rm {defalsa
hv. ]). 36t)) abliäugifit'ii Atnisative nach Rampels
Kasusilclire als parataktisohe {acr. praec).— S. 77—84.
L. Prcud'homme giebt Wiukc und Beispiele für

UteinUcho SchQlerexcrciticn im AmclilusHe an

die Rede de imp. Cn. l\)mpei. — S. 85 - 95. J.

Delboenf, Particip oder Adjektiv auf-(/u«?, bebandelt

Im AnMbhtr« an Parmentien Reiension der ArbeK
von Woisweilcr (Worhrn-ilir 1893 No, 14 S. :i!>l)

ila» lateinisi lio Geruntlivuni und die l'articipien Uber-

liaupt. — S. 96—100. G. Duflou erzählt von der

Geschiebte und Ycifusung der Universität Oxford.
(FortB. folgt.) — S. 145—148 giebt A. Wagener
einen Nekrolog auf «leu am 24. Febr. d, J. verstor-

benen Tacituskenner Professor Joseph Gautrellc,
der mit ibm und Cb. Mi^d die Rene bisher

herausgab.

Linesblatt. Nr. 2. 3.

II. Der erste Spatenstich im Dienste der Reicbs-

Llmesforseliuiig erfulglG am 11. .luli 1802 auf luuli-

schem (icbiet mit der Ausgrabung des sogen. „Höne-

Imuses'' (HOnenhanses), eines kleinen ZvischenkasteUs

im Hettinger „Groben Walde". — 28. Im MHcben
Kastell von Neokarburken wurde der firiifsire Teil

der Vordcrtufol eines Mililärdiploms vom Jahre 134

D. C'ii. gefunden, vtelehes uns zum ersten Male die

Tollen Namen der ala Indiana (benannt nacb einem
Julius Indus) kennen lehrt.

Roaensions- Verz«i('hni8 pbilol. H<-hrin«>n.

Abbandlungcu. Carl c. H'eiztürker zu seinem

siebiigstea Geburtstage . . .: LC. 15 8. 5IS. Inhalts-

angabe der 'wertvollen .\ufs;itzc'.

('a tu Iii Atlin aniiofavit C. (j. Allrti und Tbc

Attis translalcd: l{rr. \:^ S. 2S4-28Ü. WertVOU, doch

wird die Erklärung der Galliainben angeiwdfdt von

E. Tliomas.

Cicero, Pro Sex. Kctsiio by .SV. fj. Slock:

Qanr. VII 3 ti. 1 28 f. Liu gutes llueh. Einige Noten

werden liesprocben. W. Yorhe Phnttet

Crostarosa, Pictro, Lc basilicbe eliri>>tiane:

LC. 15 S. 534 f. Kine wertvolle SeliriO. P—o.
Dareste - liaussonllier- Ueinacb, Uecucil des

inscription« jaridiques graeqnos fasc. II: Zfftr. 44, 3

8. S8S r. Kurze Angabe des Inhalts. E. Szanto.

(8. Wochcnselir. 1.H92 No. I S. 20.)

Demesthoncs. .Ausgewählte Kcden, 1. für den

Schnigebrancb r. Wolke, 3. Anli.; 2. t. WetUnnanu-
/\'im-i,l>rrp. I 9. .\iiH.: /{«'.'>>: 'i;/n,n 2 .'^ S. 14r> 14H.

1. Uemerkungen zur Textkritik. 2. Wesentlich ver-

bessert Ituryer.

Dessau, H., Insi ripliuiRS latinae seketae: /i'-t. 15

S. 28t; f. Wertvoll. R. < \,<ji,ul

Sammlung der griecbiscben Dialektinschrifteu
.7. Haunaek u. s. w. Hcransg. v. H. Cotlilz II, 3. 4

:

\p!,/!. s s 120 f. Itringt eine betricbtlicbe Aniahl

von Berichtigungen. I-V. Stolz.

Diopbanti Alexandrini opera omnia . . ed.

Paulitt Tamieryt NphR HS 1 1 .'M 1 1;. !Mit lebbaAnm
Interesse xu begrOfscn. //. \\'iii'»,id)orn.

Ellis, IL, Noctes Manilianae: Ree. de Ihtttr.

publ. fH Jietgique 2 S. 121. Umltssende Vor-

arbeit ftr den künftigen Herausgeber. F. PleMts.

Kiter, Vaticanum Wocbeii^cbr. 1891 Nu. Iii

S. 523): Röui. Mn. a. 32df. Die einfachen

und aberxengendcn Sätsäi so denen der Verf. gdaogl,

sind als bleibender Gewinn für vinsere Kenntnis des

röni. Hodens zu betrachten. ' /*. IJülfen

(lilbert, Gustav, Handbuch der griccbischoa

StaatsaltertOroer. I. Bd.: Z,C. 12 S. 533f. Diese

neue Anfl. wird warm empfohlen -wa A. H.
(ioldbacher, Der Hellenismus in Rctrn zur Zeit

der Scipiouen: AtiU. au» der Iti4. J.itt. i S. 103.

Inhaltsangabe. Dielrieh

Haggenmttller, Hans, Die .Aufeinanderfolge der

Kiluipfc im Pentathlon . . .: .\pliR. 8 S. 12 ) f. Eincge»

krönte Preisschrift, wenig cmi>folilcn vdii Martin Fabtr.

Henssner, Alfred, Die altclirisUicbeu Orpheuv
darstellnngen: LC. 15 8. 585. Eine erfreuliche Disser-

tation.

Hitzig, II. F., Die Assessoren der rümi^chca

Magistrate und Richter: DLZ. 15 8.460. Die wcsent-

liebst en Resultate iler beachtenswerten Schrift werden
ttiigegebeu von ./. /{rniianu.

Homer. Plan der Uiaslektüre von //. Klnyr:

Dayer. Gifnm. 2/3 S. 142-145. Verdieul im ganzen

Billigung. SeiM.
Iloraz' Oden und Eiiodcn, für Fn iuiiir klav^isehcr

Bildung etc. bcarb. von lleruntun Metiye. Bph W. 16

S. 492-493. Eine EselsbrQcke f&r Primaner; an der

Übersetzung ist manches auszusetzen. Paul Cauer.

lloudart, L., Emde k propos d'antiiiuitcs ro-

rii. illies en Tunesic: i^ry. 15 8. 288 f. SorgflUtigOS

Verzcidiuis. H. C.

Hrnxa, E., Die Eheb^rttndnng nach attisehen

Rerhte: Xö(! 44, •^ S. 221-223. K Szaiito teilt die

Kri,'e!>nisse mit und wüusclit Fortsetzung <Heser Futcr-

^iii Illingen.

Uabner, E.« Römische Epigraphik: /JphlV. Iii

8. 498-499. Die praktische Brauchbarkeit ist sfark

beeiiitriK litigt. F. Ilaun.

imhoof- Blumer, F., Purtratküpfe auf rüniischea

Mttnxen. 2. Ausgabe: DLZ 15 8. 456. Torsflgliebe

.Abbildungen. Jfrejrler.

.luiiipcrtz, Der Krieg in S|ianieii 211 iMiij: Mill.

ann der liiU. L<U. 2 S. 102. Instrukli\. < lusm.

Kalbfleisch, K., in Galeut de pbicitis Uippo-

erafis et Phtcmis lib. obserfatioiMs «iiieae: NfAH. S

S. 128. fäne sehr fleiftige und soigflUtige Arbeit*

U. .Mtirquarät,

Kampen, A. ., TaaehenaOns der AHen Welt:

Il/dtW. n; S. .'.0.') S,-]ir brauchbar.

Keil, Br., Die soloni^cliu Verlassung in .\risloUlcs'

Vei-fiMsungsgesdiiclile Athens: Bph If. 16 8. 485 491
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Des Verf. Auffassung ist in der BaoptSMbe Aber*

zeugend. Aitolf Bauer.
Keller, Otto, Zur lateinischen Spracligeschichte.

1. XoU: LC. 15 S. 528 530. Der Wisseuscbaft bringt

dieses Buch keine Fördemng. G. M-r,
Klotz, R., Grundzahl- altrümisrln r Motiik : Chutsr.

VII 3 S. 13-2-13«. Trotz vieler offenbarer Mängel
ein wertvolle», au neuen Gedehtspinkten rdelies Bneh.

E. A Sonnenitchein.

Licbcnam, W., Zur Ocsthiclitc und Organisation

des römischen Vealnswc^scn-: Xj,!, Ii. 8 S. 12.") f. Kinc

Im aUgeRteinen zuverlässige Zusammenstellnug voo bis-

berigen Fondrangsergobniaeen. L. Bürdmcr.
Mahn, A., Do Dioni-^ riirysostomi codicibus:

ZöG. 44, 3 S. 278. Eutbelirt einer sicheren Uruudlage.

Müller, Max, Theosophie or peydiological rdi-

gion: Salr. l'J.')7 S. 4*17. Vi*'lcm wird man wider-

sprechen müssen, aiuieres frtuilig bi'giür>en.

Muller, H. C, Historische (»ramraafik der helle-

Dtwhen Sprache: NphR. 8 S. \U. Enthielt Proben
mh Übeiwliui^jen und Annerknngen.

Olinrfalscli - Ricliti r, Kvprui, the Biblc and

lloiucr: Acad. WH S. 353 f. Grundlegendes Werk.
Pkrey Oardntr.

Orsi, P., et J. Cavnllari, Mcsjara Uyblaea:

Her. 15 S. 282-284. Sorj?Rlltig und iL-l.rreich. S.

R»nach.
Philippson, A., Der Poloponnes. Versuch einer

Landeskunde aaf geologischer Ornndlage: BphW. 16
S. lOO-^dr). Knill «'ine cmptindli. li. Micke in der

geographischen I.ittcratur aus; nur 4l(r rrtis ist /u

boch. Eitpen Oberliunnuer.

Pluturubi Chaer. morulia, reo. liemaduki» IV:

Bayrr. Gjjmn 2 3 S. 148. Ein entschiedener Fort-

schritt.

Pridik, A., Do Gei insulae rebus: DLZ. 15

8. 455. Fleifsig und sorgsam. W. hnmfrvaahr.

Rcichardt, .\1px., Kcr satiirnisrhe Vrrs: AT. 15

S. 53U. Mit der Tendenz der äcbrift erklärt sich

ganz einverstanden Cr. «

De RugKioro, SvIIol-c t'pifrrapliira, II: AVr. 15

S. S87 f. Handlich und bnim lilKir. A'. ('ai/nat.

Schlosser, Julias von, Bosclircibung der alt-

gricchischcn MOnzen . . .: /.(. 15 S. 534. Entspricht

den jetzigen Anforderungen der Wissenschaft. T. S
Schmidt, Ch., Ueiicrioire bibliographique stras-

bouiigeois: Her. 15 S. 289-291. Sehr wertvoll. K
Pieot.

Schalbfieher, L;iiciiii-' ii, . i. /Vcx, Klcnientc

der Formenlehre, "2. /lan-f, Scliult;rainn>atik I, 3. Antl.

;

3. Hurte, Kleine Schulgraminatik; 4. Gaot, Der lat.

Satz; f). /Jvhweißtfj, übuniursbucb für V, 2. Aull.:

ßoi/tr. Gtfini,. 2,3 S. 140-142. 1. Hecht praktisch.

2. Recht geeignet. 3. Auch an humanistischen G)ni-

nasiea verwendbar. 4. Wird dem Strebsamen gute

Dienste leisten. 5. T^ich. Oitrthcfrr.

Scllar, W. J., The roman poets of thc Augiistan

agc: Rto. de rinatr. publ. eii JJeltfiijue 36, 2 S. 123-

li8. F. Fi«m$ stellt das Work, das nach des Ver-

ftssers Tode von A. Ijung horansgegebea ist, weit

Uber Ribbecks.

Ski-nc, .\. IMi., '.Im/«» Aifuiueiituonu: ein neuer

AuUuf in der Philologie: CCim-. VII 3 S. 129-132.

Unbogrilndcte Paradoxa auf dem Gebiet der Sprach-

vergloichung. T. C. Snow.
Stewart, J. A., Notes on Nicomachcan Etbics

of Aristoüe: C/awr. VU 3 S. 120- 123. Wird von //.

Riffhardt recht gelobt.

Suse mihi. Fr., Geschichte der griech. Litteratar

in der .\h'xandrinen!eit: Xphii. 8 8. 123. Kin zuver-

lässiges Repcrtorium. J. Sifzler.

Thomas, V., Notes et conjoctnrcs sur Manilius:

Hfc. de fiiiflr. publ fit ßelffiipie 3G, 2 S. 121 f.

Gelehrt und umsichtig. F. Hesnit.

West, A. Fl., Alcttin and the rise of the Christian

Bcbools: Aead. 1(>94 S. S44 f. Interessantes, allgemein

verständlich grsrhriiboiics Buch. Forsifr Watton.

Wipjireclit, F., t^uacstioiirs l'ulaephateae: Jirr.

15 S. 284. Enthält Beweise dafilr, dal's Palacpliatos

mit Recht als alexandrinischer Gelehrtor nm 150 v. Chr.

angesdnn winl. .S. R.

Zahn, I ii
,

ficsi liiihtc iles ncntcMnmentlichen

Kanons. 11,2,2: J</im. 3418 S. 534 f. Staunens-

werte Gdebmnikeit, aber nicht immer rlcbliges Urteil.

Mitteilanf;en.

Bemerkungen tu den Inscriptions jnridiqnM

grecqoea Secoud fasciculc. II.

Den jorisiaaeh wiehtigiien Teil des vorKegenden

Fiiscikcls bilden die unter No. XIV und .W tiU-

j^ednickteu rrkumleu. Da iilier die iillj^eiiifinen

Fragen, zu denen sie Auialii bieten, hcIiou U.

KaU«r in dieser WodttMchr. 1893, No. 8 and 4
elngehenil gehandelt hat, 10 beaebrBiik» ieh nuoh

auf Eluzelbeinerkungen.

Iki Heurbeitung der luücbrifton, zu denen duH

Darlehen der Ntksreta Ton Thaapiai an die

Stadt OrchotuenoM VerunluHsaag gab, sind die

Herren Verff. dureli die Interpretation von P.

Foucart, Bull. corr. hell. IV (1880), S. 1—24
(nicht 1 19, wie 8. 375 steht) weseotlieh gefördert

worden*} Wie er, IiuIk m iuich sit- in der Cber»

Setzung von Z. 13 die \\ orte j'ille de T/iion

{(^itufof) ausgelassen. — Mit Kecbt haben sio

Z. 85 das «weite ki} td dnty^tfov gestriehen.

Es handelt atch ja nicht darum, aoifjrqaqw

xij T« rtt'tiytwffov in Stein hiinen zn lassen, sott»

dem den V erplliehtungsscheiu (a aovyy^aifui) und

das götUehe Ohereinkommen mit Nikweta (rd

öpvXoyoi/). Bei diesem wird die Kopit- genannt,

die l)ei Thiophestos in Thespiai deponiert ist, die

man aUo dort holen uiuiii; die übrigen Akten-

stücke Kegen b Orehomenos selber im Archiv. —
.Nicht angemerkt ist, iaü Z. 7 vor *.AlalKOfurh»

*) Die Uevisioii durch Dittenhcrger, Iii»cripti<inei«

(iraeciae septentiknuüis vol I (188*2} kennte ich leider

uiclit einmhen.
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ein Zeichen »teht, das Fuucart betrachtet aU

dtiffr« marquant que e'dtaü le tnott interealaire. —
Die Präpositionen tun und not hnU mit dem

folgenden Artikel znsanimciv/nscliit'ilicn. bald von

ihm KU trennen, ist inkonsequent. Da die volle

Form der Prilpoeition mti laatet, würe m. E.

die Schreibiiu«? wie noii^ Z. 48 am riehtigsteu.

Verninhinir S. •_>It4\ dafs die unter IV

publizierten Stücke (bei Foncurt H) la eopie trt»

exaeU du re<fi$tre (des it^fio(f>imeff) bieien, Mheint

mir richtig. Die Herren Verff. verliehleu sich

die 8cbwi>'rii;k<'ite!i. weklie die;^e /lilli'in bieten,

nicht. Den Ausdruck luttTtäftuiu, den Foucart,

Ball. Gorr. hell. IV (1680), S. 539 nicht ra r«t-

stehea erUirte, fasseii ^ie wohl richtig ids r«

t;i7iäiiata — TK f'^ftura. — Beim Ausdruck xjj

%üi xtl^niia, der jeweileu auf die Zahl folgt, haben

sie niehi einmal einen ErklinmgBrerraeh genwchi

Dab die TonFoncMrt S. 19 angenommeneVerbindung

des xi; wegen unzulässig Ist, ist richtig; aber dafs

in irgeud einer Weise eine Beziehung zu den

Z. 77 genannken Tf9fioifvixat$s vorliegen mnfii, hat

Foucart richtig gesehen. — Ektt Wort Sovffifuo,

das Foucart als Aiipellutivnm zu erklären suobtt'.

ist von Rieh. Meister als Eigenname erkannt

worden. — 2m Hehnng der Sehwierigkdten iit

es allerdinga am etnbehaten, bei Z. 74/75 eine

Lücke von mehreren Zeilen anzunehmen (8. '280,

Anm. 1); ob aber diese Annahme richtig »ei, das

ist eine andere Wage. Sollte wirklieh niemand

in Orehenenos diese Lücke bemrrkr niiil eine

Korrektur verlangt halten. In vor die ( rkiindon

Öffentlich auagestellt wurden? Vgl. auch die Ver-

mutungen von Foneart S. 539.

Die Herren Verff. geben der (Tovyygaq oc,

dem wichtigsten Teil dieser Insehrift. novieren-

dcn Charakter. Aueh K übler spricht S. 58 kurz-

weg TOtt Novation. Sie treffen damit kaum das

Richtige. Besser ist, was hierüber Mitteis.

Keichsrecht und Volksre< lit S. 171 satrt, oli^fl' ich

er keinen zntreffenden juristi.'icheu i t riuiuus üatür

anmgeben weift. Da ee aieh einfach dämm han-

delt, der Gläubigerin fSr die schliefälicho Hezahlung

der Sebuld gröl'^ere riarantieen zu geben, ist von

der Erhebung von Ziuseu abgesehen. Darum

helfet es, wie ieh g^n Rfibler 8. 59 bemerken

muis, Z. 97 ansdrQcklieh ätoxoy . . . iSta-fKSty

;

denn ein eigentliches Darlehen hat gur nicht

stattgefunden. Vgl. liecueii 6. Jüü f. — Mit

Kfibler nnd den Herren Veiff. S. 301, Anm. 1

gehe ich einig in der Rekäinpümg der Annahme

einer doppelten Bezahlung, wie sie E. 8z»uto be-

huui>t<ete.

Mit Hecht wendet sich Kubier S. 89 gegen

die Anihssang der aoiyYQ^'fo? ^ Nikaieta alg

Inhabernrknnde. .ledocli mufs ich betonen,

dafs auch die Herren Darest«', Ilaii!.soiillier im<l

Beiuacb nicht so weit gehen. Mau vergleiche

Introd. S. VIJT: Jm droU» du portear Aaitmt-ät

auMi ('tetulits (jiie ceu.r qni aoni ri<ii/i'n's ayßounP

hui fiiir l'-s (ttres ilt- rrtfe naturf'^ /l xfroil (e-

un raire de l ajj i riner ^ mait ee qui parail iiort

de douUt cV«l que la elame ielle que nout la pra-

tiquont (ii'juiinl'/'iii i'tail roiifeinif, au inoini tu

perme, dam tr contral e.rentloirf d-' .\'iciirt'(<i. mv\

S. ;^00; Ce*l le premier exemple que twus ui/out

de eette c/ohm qui eoniient en
ff
ernte notre oUi-

tjntion an poiteiir. Das ist, meine ich. nicht zu

viel behauptet; denn dafs der Inhaber, der für

Nikareta allenfalls die Exekution vollziehen will,

ab Mandatar derselben handelt, sieh also als

solcher wird auszuweisen haben, das bestreiten

aueh <lie Herren Verff. nicht. Zuzugeben ist al)er,

duls sie sich S. 338 erlunben schlechthin von

eüier eUtuee au porteur in reden, während sie

S. 336 die eher zutreffende Bezeichnung elatue i

ordr,- anwenden. Damit winl die Polemik Kühlers

hinfällig, die immerhin dos Gute hat, gezeigt so

haben, wie vorsiehtig man in der Ob«rtnigDug

modemer Rechtsbegrilfe anf das giieehisohe Recht

sein mofs.

Was dann noch die allgemeine Frage nach

dem Charakter der grieehisehen ovyy^uq-^ anbe-

trifft. SU glaube ich, dafs Mittels im weeeotUehea

Recht behalten wird. Er hat m. K. erwiesen,

dafs die Sjrugrajjhe, um mit Psendo-Ascouius zu

reden, eliam eotära fidem verUatie Terpfliebtet.

Vgl. meine Bemerkungen in dieser Wochfimhr.

lS!i:{. Xo. 13, Sp. 3tO. wo ich die Kritik, die

Kühler .S. l>2 au deu Einwendungen der Herren

Verff. fibt, gebilligt habe. Zn wdnachen wirs

uanicntlicli, dafs diese sich darüber gennner aus-

gesprochen hättiMi, inwiefern deu l'olemarcheu

von ürchomenos eine exceptio uon numeratae pe-

eumae xngestanden bitte. — Leider haben die

Herren Verff il ii von mir oben Sp, 340 gegen-

über Mitteis gerügten Flüchtigkeitsfehler über

das Wesen der Syngra|ihe diesem nachgeschrieben;

denn sie sagen S. IX, dieselbe sei dipoeeehexun ikre.

Im einzelnen ))enierko ich noch, dafs die Z. 10

uud 43 vorkommende Formel: eXt'^f nQoßtßtaln^

pivov tiptv aviv not) duftof nach Foucart ein

wenig nmsfindlieh flbenetst isi Über diese For*

nuiüeruiig vgl. Swoboda, (Jriech. Volksboschiris.se

tJ. 37 und 17(1. Natürlich ist der Satz Z. 2'J

ini xa IV il'r,qta}ta xox^toy ytynt^ im })erfekten
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lieschlalä eigeutlich uichimehr am Pliitze, »oadera i

es iii di«M 'BMcheideaheitsformer als ibrae1l«r

Rert ans <1>'in Antrag steheu geblieben. Vgl.

dariiber Swoboda, a. ii. (). S. 1'» ff. — Eine schwie-

rige Stelle ist Z. 48, gauz abgesehen von dem

amtOrten Anfang, wo man, wi« Foncaii 8. 588

riohtig bemerkt, etwa xQffuita erwartet, wo-

für aber kein Rnnm vorhanden ist. Die

Herren Verff. sind S. 278, Anm. 2 sofort bereit,

einoi 8(dnmeldbhl«r anmnehmen nod daber den

.^iiigiiluriH 7X01 tr^ ovnaQxu>Ot} ovn^jdjp^S^ dnrch

den Piiiralia za eraetaeiu Das geht doeh wohl

nicht an.

Die mm Teil idiwierigen jnriatisdien termini

dieser Inschrift sind im nllgemeinen gnt übersetzt,

die Finanzoperationen der Nikareta mit Orcho-

menoa mit beneidetuwerter Klarheit dargeatellt

Znr ninstratton der Finanznot von Orahnmeuos

gej^eii Kn<le des 2. nnd zu Beji;imi des ?,. .T.ilirli.

V. Clir. werden uilter XIV bi» und XIV Ur noch

ander» KiMitimkt» tm dteeer Siadt abgedraekt and

erklärt. Hecht ansprechend finde ich die zu

XIV ti^r aufgeHtellte Vermufiiug über die ."Schenkung

au den frUheren Gläubiger (S. äUU, kmu. 3). Dalk

fihrigeni Orohomenoa nicht die einzige bSotiaehe

Stadt war, die sich damals in finanzieller Ver-

legenheit befand, zeigen die Motive des S. ;^10 ff.

abgedruckten Volksbescbluasea von Chorüeia zu

Einen einea Fremden, Namena Enbnlos. Wie gut

Nikareta und dieser Eabnloa daran gctbnn haben,

sich mit ihren Scluildnerii gütlich ultzufindon, wird

dargethun durch die Stelle des l'olybios XX 6,

die über den Notrtand («axcSfo) BOotiena handelt.

(SeUato folgt)

An« Delphi.

Wie das .•Vtlienaotini meldet, sind durch die franzft-

siselioii Ansgrabuiigen zu Delplii dii- l!i sie eines grofsen

Gebftades freigelegt worden, welches das von Paasanias

bMchriebene Schatzbana » aam schdnf. Ee hat die

Form eines kleinen doriadien Tempels. Von den

Metopeu iiaben sich fünf Fragmente gefunden, darunter

eine Athene, ein Herakles, ein Centaur und Kampf-

gruppen in feiner Ausführung, aber nach strengem,

fast archaischem Stil. Aach wurden hier an 150

attiaebe Inschriften geftmden.

Uber Catnlli Bibllothecao Mareianae Venetiarnm.

Vun der VeucdiKur Catullhandsclirift der Marcus-

Bibliothek (Cod. Lat, LXXX cl. XU) bat Const. Nigra

aaf eigene Kosten ein beUotjrpierteB and vorza^licb

gelungen« . F.i. simile herstellen lassen und amli an

BibliothokcQ UcutscUands gesendet Die Wisseus^chuft

wird ihm um so mehr an Dank verptlichtet selu, ab

die Hs. mdst die Lesarten des Oxonieuais und Sau-

gcrmancnsis entli.iit und daher dem verlorenen Vcro-

ucusis sehr nahe steht. Wir lioffcn «lemnilclist ans-

fQhrlicher über diese Publikation berichten zu können.

PireiiAiisehe Akndemie der WisaeBMihalteB.

27. April.

Conze legte Plan und Photographieen der Aus-

grabungen vor, welche Diirpreld in Athen iwischen

Areopag und Pnyx ausgeführt hat.

AoMMnte des intcriptiima «t 1»dl«e>lettMt.

-23. April.

Gneffroy berichtet aber Ausgrabungen auf dem
Palatin und dem Capilolin, wdi hc cinii;«! Sktili»turen

ergaben. — Mahaffy l^iiiuiitit liie Furtsot/nni,' der

Papyrnspublikationcn an, welclic Fragmente ans lurriechi-

gchen Dichtem und aus Plate enthaltea wird. — Pii.

licr^'er, Über die VariaUoMU hi der tmesischen
Tiiitüwierung. — Vorgelegt: Toulotte, (Mogn^ihie
do l'Afrique cbrtitienue.

i8. April.

Clcrmont - Gannean, Über prircliisrliu christ-

liche Inschriften .aus Gaza. — A. liertrand, Cher

iRe Kriogerdarstcllongcn des Silborfundcs in Gunde-

stnip. Ks sind kimbrisclic Krieger mit gallischer ISo-

waffnung, woraus der Schlufs gezogen wird, dafs die

Kiinhcm Gallier waren. — Voriirclegl: P, Decbarnei
Euripide et l'esprit de sou The&tre.

V«midmi» «m enwUeiMBer Bieber.

A r( li.iiiloiiir. Dir Kunst des Altertnnis vnii

ihren frühesten Anfangen bis zur Völkerwanderung.

Mit einem Anhang: (femmenkunde. Gatalog 118 von
K. \V. IlierifUinini, Leipzig (KöniKslr. 2).

Arch^oloffio, Mythologie, Inscriptiuns, Paleo-

gnipliie. Calalogue 87. (J. HofpU, MUm (Oorso

Vittorio Emanuele 37).

Cicotti, Ett., Le istituzione publiche cretesi.

Roma. 1803.

Habert, Th, La yjo<«f/«V antinue pariante. Mono-
graphie contenant plus de 1800 noms et marqnes de

putiers gallo-romains. Ueiuwald. 4" avec nn atlaa de
plauches in-4 en cartoo. Fr. 45.

Jacülis, E , Thtuiaea. Berlin, Wiedmann. 51 S.

8 mit 3 Tafehi. A %.

De La Orasserie, R., Etüde de ^mntotiv
cvinparri-. Analysss mttaiKtm et rhythndquea. Mat-
sonncuvc. Fr. 10.

M Klanges G. B. de Rossi. Recueil de travanx

publies par l'^cole fran^aise de Bone en Fhonnenr

do M. O. B. Jio»Bi. Roma. S99 8. 1( eon 5 tavole.

L. 15.

Moggio, V., De eclogis VtrgiUi ot allegoria in

1, y, IX edioga eqnressa. Corr^gio Emilhu 40 S.

S. L. 1,20.

Tiicitus. Ab excesso divi Augusti, Aniialium

lihri. Rccensione e notC dl ' ß. GoririO. TorinO.

48.S S. 10. L. 3,G0.

Vwratw. UvOiütU«»: i>r. Fr. Utunlür, Bariin 9.4^, LnitenNftrHS.
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ANZEIGEN.

Soebaa Ist

Über die ^egenirilrti^e Lage
des

höheren Sehulwesens in Prealken.
Von

Pmfl Hr. TxMxUih Atnlimi.

6S Seitoi sr.S«. (^00 MmIl

B. ChMrteara Verlaip, H. B«yf«lder, Berlin 8W.

Soekta «ni ia Verlage enchleiieB:

Deutschlands
höheres Schnlwesen

Im neauehDlcH Jahrhaadert.
Gaschiclitlirlier Übt'iblirk

im Aiiftrajfi! «U-s Kilnii,'li< li ri>'n(Vi-ii hcn Miiii-itci iniiis iler jfuistlkhtm.

l'nt'-rririir-.- iiml Mi'ili/iiial-Aiii.'i'!''-ri'iilii'i'i''i.

Von Frof. Dr. Conrad Rethwisdl.
Mit aintlirliun Nuihwrisiiiitf-i'H

Ober den Bemcli der hühcruii Ivi liran-t tlti u il>'s I )t>iits4;heii Reiches.

Or. ä**. 4 saab«r get^onden &JCi

Entwickelung qdcI Stand

höheren Mädchenschulwesens
in }leutschland.

Iiu Anftrtii;« des Koiii(flii:li i'rinirsisoliL-n Miiiiüteriuraa der gehtUclien.

Unterrii'lit.K- und MedixiiiHl-.Viij^-li'j^^cnUeiten.

Von Helene Lange.
Gr. HP. 1,20 dogaiit kart. 1,«U.V-.

Dieae amtlieben V«r8ffeatlieIiQagen, verfafst von Prof.

Dr. O. Rethwiaota, dem Hentnageber der ,.Ta1irc:sli«richte lUwr da« hüherv

Sidiniweflen* und von Fr&Qleln Helene LanRa, der Ldteriu der Renl-

kiirse für Fnimii in Merlin werdtMi in Dentsehlaad wie aaeh iui

Aualande allseitige Beachtuuii; finden.

R. Uaertuers Verlag, U. lleyfelder, Berlin HW.

Sueben erachienen:

De Yelleiaai voiuuiiuis coudicioue

aliquot cnpita

scriiitvit

R. Oaerteeit Yerlair, H. flefftUer,
Berlin SW.

Sofbuii -liinl tT-'tyueiifU — «Ifitli-

/fitii^ als \viääei)scliaftlich(> Bt'ilajjen zu
den Jahresberichten der städt. hiibcren

LehmnHtAlten zn Berlin:

Belger, Ch., die mykeniscbe LnkiiUiiue

viin di'n Gräbern Againcmnunii und

der Seint-n im ZusHmnienhange der

gTie4-biM'h* n Sageneutwickulune. Mit

diicr I(«:kMiiNiruktion d. Schliemaiin-

sehen Urilbfirfundc» u. 7 Plänen. 1 . *
Blasohke, 8., der Zusammenband der

Familien- und GflterEemeinschafl d.

platonisclieB 'SUatee mit d. politi-

schen nud pUleeapbiMbea Svf^tem

PlatoB. 1

Bullrich, Q., Aber Cliariesd'Oritens und
il. iliiii znirt'jii hriebeiie f iipjlinche Uber-
•ii ti.mi: si'iiitT ( ii'itjrjljti'. I ^H-

Elias, S., Vor- und UlekbzeitiKkuii M
Ca^Hur. L Bedingung«- aad Fidi,'''-

sfitze. I . *f

Entwurf zu eiaem Lcbrplan ffir

kiini^jslitdtisch* Realmninisiiiiü in

r.. ilMi. n. Teil. ' \

Foss, R., l. Kirrben-reformat.iris« hl- lle-

Klrebungen im it. .labrh. II. Zur
fonnationsgo.Hrhii-hte von (»etil". 1 .»C

Franz, F., die Sohlaelit bei Montlbery.

Kin lUitrag zur (»esehiehte Karls il.

Kühnen. 1 .'^

Gerstenberg, C., ist Salln>t ein l'iirt-i-

-^1
j tittÄteller'^ !>*'

Gilow, H., die OmndKedanken in Hcinr.

V. Kleists 'Prias medricb t. H<<iii-

hurg'. 1

Härder, F., a^troiriuiät. Renurknn^eii
zu den riiniiselien Uiclitem. 1

Herz, W., zum I nterrieht in der Litt in.

Grammatik auf d<T MittrNtut'i 1 .'('

Kern, F., Srlinli. ilfii hi i der Kntl;i--.iii.-

von Aliitiirii Uten i Ostern ls;il i.i-

Miehrtilis is'iji und .An.-ijiniehe an

dif S<lniier um -JT. .lau. IMi-j. KV-
Magnus, H., Stiidiri' zur rii. iiu'feruiiL'

iii 'i Kritik di r Motamuri'hi'-i ii Ovid».

Till: Lil,.,T XV. 1 i^-

Mangold. W., an hivali.^ebc Xulizi'U zur

lVaiizi >i-i iii ii Lirtcratnr- und Kultur-

tre-chirlile des 17. .labrll.

Michaölis, K Th., de l'Int miii mdicf

mann.-ieriiitu Matriten>i. 1'^.

Osterhage, CL, Krlitntcran;;*'n zu den

sagenhaften Teilen in Tuä.<io* Be-

freitem .lenisaleni. 1.*
Parow, W., Heise - Kindrüeke au.«

Kn>;Iand. 1

Schulze, K. P., Beitnitro zur Krklarnng

der r>ai)i<riii'U Kl'"i;ik< r. 1 .'t

SchwartZ, P., zur (ii sehii hte d. Neuimuk
während d. 7 j.iiiri|^eu Krieges«, l .'^

Slaedler K., vuu Huraz - Venleut-

Suhle, E, liarlian.issas cunstitutiu de

ref^aliliiH vmu .\<>venllW lir>8 niid

ihre ] »unhtiiljrunu;. 1 •'^

Wolter, E., ziiui franzr.sjsihen riiter-

ri'hf. Kriti.'iehe ltemerkuni,ani umi

Krii*lininL:en, 1 •>(

Zelle, F., Jub. l'itü. Frötscb. 3. Ikitra«

zur Uesebidite der Utntea deutsche
(»(tcr. 1

R. üiiertnerd N'crLig. H. Ileifeldcr, licrliu ÜW. Druck von Leuubard Simiun, Berlin SW.
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Obr. BlinkenlicrR. Askl>')o->4 og Imns frMnd«r i Hinoa
vad EBidMimn iT' Hh' Iu rliu ftlU

Karl JoVl, I>>'r pellt»' un<l -Ivr Xpnii)iliimtig('li<' Sukritton.

Eret^T Biiii'l- lA, IWiring) St-hluf» lÄl

I>i<>i<)>n>>'> Alrxitiiilrini Oper» omai» eun fraecU
• '«liiiiK'lituriiK, ihI. «it lutill» iatWINr. Mt f. TMUeO'

)

.Toh. f^chmldt. Latoin. limeKucli ana Cor»

Hiiu» Mull. wri:. illu.lnIpiH. AsiU.

t-.. Si lialt-r, .\. ii,.a-\'.iki.liLil.ii. :i, Teil . . .

(K. J«hr)

Vol. I (S. «ünlher) ' .8*4
Ciooroola uralionM lU'ltH-lnr XIV. exUtiu XXII cur. O.

Hoine. P. I LainiKrari ttO
Df > i •DM-« i A«>|;y|>tiHoa lox ... ol. C. E. ZaobA'-

rill. 11 I^iuRi ntlinl iV. llinrli ffV7

CuruvUi Nt-w.tti« liW^r «k* pxr. M, «liK-ihu» \

....rae.K.1 OrtniHnn. >•.!. V | ~ i-vji
Cornalii Nfp..tii Vit«.-. K. .1. s, lmli?.-l.r. i

>»-

von .\n'lrpii9 Wci-liuT !l .Aufl. . . .

.lNjlrl',.r; U.Tlitli'l \\ •.. h. n-. Iii ilT 17— Iii. — .AcmU-my
r.iy— liK'i — K.'Mie iic j.hil.ili.gic .Wll I. — Muemoiiyno
XXI 1. — Kilül.igicKeäkoji- oliuxrjenijo III Si. IIIII

OIH

UMtAmv*"'- !*'<^ Ii II I th c Ts. D«>iu<'rkiins- >< 'L n Inscri]«-

tiona jnridujuea gre«<|ue«, set'uud fasc V (SckluliJ . . . flWI
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B«i«ni«Mi Aueigm.

Chr. Blinkenberf, .Vsklepios op han« frirndor i

Ilirroii vimI Kpitlaurus. Kebtiiihiivii, Gylüen-

«lalske liogbandel (F. Ulgel A SOn). IB93.

127 S.

Die äufsere VeranUnniiig zu dieser Schrift

BlinkrabflCgB 8b«r Asklepios und seine Verwandton

im Hicrou zu Kpidauros, mit welcher er zu^fleich

den pliilu^'opliisi'heu Doktnijfrad iu Ki.>|ienliiigoii

erwarb, war eiue Preiaaufgube der L'uiversicüt iur

daa Jahr 1888 89. Ob die Arbeit sweckmftraig

nud lohnciul war, darüber könnte man leiclit ver-

schiedener Meinung ••fiii; A>'\\\\ licrcit- im .Jahre

188ti war als ueuute.s Helt der Philologiäcbuu

Uotenachungeu U. von Wilainowite-Moelleodorft

IsylloH von Epidanros erschienen, in dessen drittem

Abschnitte (S. 4 t 103), 'Folgerungen für die He-

ligion', mit, dem damals bekuuuti.-u und seither,

Boviel ieb weife, in wichtigen Dingen nicht aUnn-

Behr vermehrten Material alle auf .\skIt ]iio!^ be-

züglichen Fragen ei-schöpfiMnl iM'lianih'lt worden

sind. VVie es W ilaniowitz ausgeführt hat, will

avcih Blinkenberg in der voriiegenden Abhandlang

das Bild eines hellenischen (iotterkn-ises zfiehnen

und dessen allmähliche l mfonnung in dem wich-

tigsten Huiiigtume darstellen, als eine <Jruudhige

som Ventündnis der beUanisehen Beli^oit im

guuen. Wenn wir nun aber anch nicht in der

Lage sind, die.ser Schrift mehr Bedeutung beizu-

legen, als einer gut geordneten und nmfasxendeu

Materialsammlung, in welcher nicht nur Baunacks

('Ans . Epidanros*) NaehtrSge in Kawadus g».

bührend verwertft sind, sondern auch die eitiencn,

auf Autoskopie der In.schrift«u beruhenden L'uter-

sQchnngen und Lesnngen des YerfiMsm im Na»

tionalmnseam zu Athen im Winter 1889—1)0, so

8oll doch damit ihr wirklicher Wert durchaus

nicht herabgesetzt werden. Da sich Verfasser iu

seinem 'Werke, trotsdem es etae InangnraUiBser-

tation ist, leider der däui.schcn .'^]iraohe bedient,

w 1-^ iintn- dem F.atinisten .Madwig kiinm vorge-

kuiaiucu wäre, und deshalb auf keiuen grolsen

Leserkreis bei uns an rechnen hat, so will ich

wenigstens den Inhalt seiner Arbeit ganz knn
angeben. — Sie zei'fTllIt in zehn .\h.->elinitte, von

denen der ei°ste, von llumer und Ileäiod aus-

gehend, sieh mit Heimat nod Herknnft des AaMo-
|ii')s liL'sehüfligt, S. 10 ff. wird die Epidauriscbe

Legende, haupt^ärliüch nach Isyll und PausaniiU),

behandelt; m.iu kann nicht sagen, dufs Verfiuiser

wesentKeh Bber Wilamowits hinansgeht, auf wel-

chen er auch für alle näheren Angaben verweist.

Freilich teilt er dessen .Standpunkt nicht in allen

Einzelheiten; zwar gehört Uiiukoubcrg, wie er

Si. 12, Anm. 13 erkUrt, nicht an den 'Fansanias-

anbctern*, aber er rennag auch nicht so weit sa

uiyiu^L-ü Ly Google
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gehet), dafa er dem PatuaiuM hmi jeden Fnnken
der Yrrnniift nti<l ZiivcrlÜHsigkeit iils Cowährs-

luaua abspricht. Zar Ergätuuug und iUaHtratioa

der Enahlnng bei Pntiramas IT 4 ist 8. 18

eine Müiizl- der Epidainirr au- di r '/.,[: l - ,\u-

toninns Pius ahgoliildet, welche den von l iinT Ziege

genährten Asklepios zeigt. Die .Stammtafel des

ABkleptos, welche BI. 8. 16 giebt, ist folgende:

Zeils-Erato«>Ma)os- Kleophoma^ PhlegjaH-Aigla.

gen. Koroiiis ~ Apollon Askl<']>ios. Hie heideu

iiächüttiu Absuhnitte, der dritte und vierte (8. 22 flf.,

31 ff.y, handeln Ober den Maleataa nnd belenehten

das Verhältuis zwischen .\pollon und .\sklepio8,

vornehmlich auf ( üund der gefundeticn Inscliriften.

Kap. 5 (S. 38 ff.) über die verschiedeneu Gc-

Btaltnngen de« Asklepios, seine Beiwörter üm^y,
2on^Q, fvxoXog, avyyvti'ifjfn: t^tr^xooi, tiiitif/, if^iOS^

ahii.ioi-oc, die lokaleu I/aiiaho'tijg, -/i^-fwiifC.

Ihqyatitjvöi, Kap. Ü (Ö. üO—08} über die bild-

liehea Darstellaogen des Gottes für den Kult

Was darauf folgt (Kap. 7—10). hezieht sich schou

'mehr auf die Verwandten des Asklepios: die

Asklepiossühue Muchaon und Podaleirios, seine

Gemahlin Kpiobe, Hygieia und endlich die EJr-

wcitcning des Kplilrmrisclien Asklepioskreisea im

2. Jahrhuudert u. Chr. durch die besouderc Gestalt

dee Telcsphoroü. Dos Schlafskapitel (.S. U7 ff.)

s9hlt noeh knn die anderen, vereinzelt in Epi-

dauros auftretenden (Jottheiteii auf. Der erste

Anhang (ti. lU ff.) behuodelt daa iS. bl abgebil-

dete, 66 em hohe and 69 om breite Yotivrelief

ans dorn Hieron, welches sich jetst im NatiHnal-

luuseuni /ti Athi-ii (Katalog N'o. 10"2) ItntimU't iiinl

einen »itzeudeu Asklepios zeigt, dcbaeu (je^icht

aber leider xerstört ist Der Charakter der Ar-

beit weist das Relief dem Knde des 4. oik r An-

fang des 3. Jahrhunderts v. ('hr. zu. — Am meisten

dankbar dürfen wir dem Vcrfosäer für die Mit-

teilung nnd getreue Ueprodaktion von 19 Votiv-

in«<hriften au.«- dem Hierou iu einem zweiten

Auiiange (S. 120-127) sein. I nter denselben i>t

Nu. I , tiiu Kidksteiupfeiler mit der luschrift

Numfia^ma /tatn^uM dtn9itw, beeonders be-

merkeiL-wcrt.

Halle a. S. CL Haeberlin.

Kari Jefil, Der echte and der xenophontiscbe
Sekrat CS. (Scblufs.)

rns4T \'crf nun luitL-rnimmt es, diesem ge-

faUehteu iSokrateslHldo das echte gegeuüberzu-

stellen. Ist der zenophontische Hokrates voll

Deisidaimonie, so ist der echte religiös freisinnig:

ist jeuer ein uioralischer Parinetiker im iSiQue
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de.s Antisthencä, in weitgehendem MaOM mit anti-

sthenischen Bt-griffen imd Vorstellniigen arbeitend,

so dieser zwar ein rein etbitwher Charakter, aber

kein Tngwdlehnr, sondern reiner Dialddaker,

ausgehend von der seltsamen Überzcugimg, dafs

jeder Meuscli vom reinsten ethischen Willen lie-

seelt ist uud daher, sobald er nur weils, worin

das Sittliehe besieht, et freudig ausfahrt, nnd

dafs es daher nur darauf aukommt, duü Wesen

der Tn^'tMid licgrifflich zu bestimmen, leider aber

selbdt auf diesem Wege zu keiuen sicheren lie-

saltaten gelangend nnd beim Nichtwisnen stehen

bleibend (S. 510 f., 511 f.).

Auch die Darstellung leidet an manchen Mäii-

gelu: an Breite infolge der Neigung des Verf.'s

mm sententiOs Geistreichen, «n WiedmrholnngeB,

an schlechter Anordnung, indem sich prinzipielle

Raisonnements in historische Detailuntersuchuugen

eiumengeu, au zu grolser Zersplitteraug und Zer-

filsemng in loae msammenq^eftlgtes Detail, an Us-

übersichtlichkoit, indem gröfsere Abschnitte ohne

deutliche Gliederung auftreten, an Ungleichheit*!i

uud Verschiebungen, darch die der za eruiereniia

Typus «inen schillernden nnd schwmkeoden Cha-

rakter erhält, kurz an einer gsiuzen Summe tob

fonualen Mängeln, die trotz allem Aufwände von

Geist, Bchariirinn nnd Wissen die C lierzeuguegs-

kraft der Schrift noch weiter beeintrSehtigen nud

die Lektüre erschweren.

Auf daa Eiuzelue eitr/.ugehen, würde ein Ihuii
|

erfordern. Idi begnüge mich damit, die Hanpt-

abschuitto des vorliegenden Bandes kan sn efaa-

raktcrisi'Tcn. i

Ein erster iiuapttcil handelt von deu religiiweu I

Aosehannngen. Hier wird besonders dnrch en-

fassendes Zurückgreifen anf die in den sousti^^n

Sclirifteu Xeuophons Iiervortrefendcn religiösen

Vorstellungen and Neigungen desselben der Be-

weis angetreten, dafs Xenophon seinen Meister

mit einem gnten Teil seiner eigi'nou rcli'.'iriat-n

L Ix'iv.engnngen ausijcsfattct nn<i dailnrch das Bild

desäelbeu viel positiver ge^italtet hat, als der

Wirklichkeit entspraoh. DemgegenQber dürfte

«luran fiss^ehalten werden können, dafs das Ix^i

richtigem Verständnis aus der Schrift uns »'iii-

gegeutreteude Uild eines zwar au weseutliciifu

positiven Oberaengongen fosthaltenden, aber doch

auch wieder sehr kßhn gegen die Volksrcligio» :

vorgcliendeii religiösen .Viilklärers im positive« I

»Sinne denn »loch vou dem eigeueu Upfer- uod

Orakelfanattsmns Xenophons noch ein gumes Stl^

abliegt und somit der historischen Objektivität

nicht ermangelt. Dolii darin der eine oder anden

14. Juni. WUi'llläN.SCHHU'T FÜH KLASSlSUHB l'llll.UJiCMilB. 1803. No. 24.
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Zng infolge der eif^en^'ii Neigungeu iles Dar-

stellenden, vielleicht uuch iufolge apologetischer

Torricht etwas so poaittr Mnggefiülen miu kQnate,

kann dem YerfiuMr zogegeUeii werden.

Der «weite Hanptteil licliamlelt die ludividiial-

ethik de» Sokratcs und zwar zunächst die des

omngMetKten historiicheii Sokrates. Diese wer»

de» als panvdoxtT cthisclier Intel lektaalismns oder

Katidiirilismus zunächst gewissormnfseu apriorist-h-

{»ragiautisch abgeleitet. Der Mensch ist nach

Sokniae ein eiiiaeitig ntionelles Weeeo ohne

alogische Elomentn. ]\Iun könnte sich diese Auf-

fassung alleufnllM noch gefallen litssen, wenn der

Verf. unter der sokratischeu Rationalität (To^/taj

niehi anaaefalieftlieh das begriffliche Denken ver-

stände. wenn er darin auch das nnf GlOckMlig-

keitezwecke gerielitete teleologische Denken ein-

b^riffe. Auch der prinzipielle, bewufste Eudümu-

niamos des Handehis ist, wie, gaos abgesehen ron

Sokratcs, die gesamte iiaciisokratisclie antike

Philosophie lehrt, und wie' in der Natur der

Sache liegt, Rationalismus oder lutellektualismus.

Aber aneh lelbat mit dieser vom Verf. (a. B.

313) anfiä entschie<|tnisti> jicrhorrescierien Er-

weiterung ist der lutellektualismus als auäschlieis-

liches sokratisches Moralprinzip nicht haltbar.

Das Prinzip der Askese (Mem. IV 5, 1) vermittelst

der Hilf^f^geii^eii liier KnthaltBamkeit. Altliiirtuiig

n. s. w. nimmt im Gesamtbilde der sokratischen

Lehre einen so breiten Kaum ein, dafs ee aioh

ohne giasliehe Venuehtnng desselben oieht heran»-

iSsen lälst.

Diese einseitige Fassung des luteilektuuliünius

soll dam ferner ihre historische Bestätigung durch

das Zengnis des Aristoteles und der psendoaristo-

tclisclieu Ethiken erhalten. Her Verf. hat sich

hier der Aufgabe völlig eutzogeu, die <jlauli-

wflrdigkeit dieser Zeugnisse in prSfen. Er glaubt

anseheinend sein kritisches Gewissen dadnrcli t;*
-

niigend salvicrt zu lüihen. diil"'^ er lioi .Anführung

dieser ätelleu koustuut 'Aristoteles' in Gäuse-

fBlVchen M^reiht. Der Vert deutet selbst (8. 257)

auf die ungehenerlichen Schmähungen hin, die

der l'eripatetiker Arlstoxenes, offenbar inileui er

seine Gehässigkeit gegen die Akademie bis auf

Sokrates erstreckte, gegen dessen Lebenswandel

und Cliarakter niedergeM-li riehen hat. Sollte da

uifht der Gedanke nahe liefen, diifs die Peripa-

tetiker auch hinsichtlich der Lehre nidit als aus-

schli^gehende Zeugen, Tielraehr aneh hier als

tibelwoUende Kntstelter zu lietrachten seien V .\us

der uikoinaehiselien ll!!iik koimnt nur ilic einzige

Stelle VI 13 (vom Verf. S. 222 f. angetuhrt) in
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Betracht. Die Stelle VII 3 nrimlieh geht offen-

bar auf den Sokrates des platonischen Protagoras.

Aber aneh jene einzige Stelle behauptet swar den

ausschliofälicheu Intellektualismus des Sokratee,

jedoch keineswegs in dem engen, rein logischen

Sinne des Verf.'s. Und dabei ist keineswegs die

HSgliehkeit ansgesehlosaen, dalk aneh hier ledige

lieh die .\rgnmentation im Protagon» Torschwebt,

zumal a-icli l'rotag. 352 C. wie Kth. Nie. VI 13,

der Ausdruck tfqöv^aii vorkommt. Muu könnte

SO auch den Ursprung der Miledeninngen in den

beitlen anderen Ethiken wenigstens teilweise durch

miCsverstiiudliche Bezieh uiig lii-r auf <len plato-

uischeu Dialog geheudeu Aulserung des echten

Aristoteles anf den historisohen Sokrates erklSren.

In einem weiteren .Abschnitt über die Indivt-

dualetiiik in den Meniorabilien sucht sodann der

Verf. die Trübung der echten Lehre bei Xeuo-

phon hanptsSehlieh durch den Einflnfs des Anti*

sthcnes erklärlich zu machen. Ich kann anf diese

weitläufigen, aber auf der Grundlage sehr un-

sicherer Kombiuatioueu ruhenden L'ntersuchuugeu,

bei denen der Verf. den von Dnnunlw eingesehlar

genen Weg weiter verfolgt, nnr noch hindeuten.

Für den zweiten Bund behält sich der Verf. 'die

vorwiegend xenophontische ludividnaletbik und

die Sosialettiik der Hemnrabllten' Tor (S. VI; bet-

läuftg bemerkt, verstehe ich den ersten dieser

beiden Ausdrücke uicht recht).

Wir haben also einen geistvollen, scharfsinnigen

und mit umfassenden Kenntnissen ansgerSsteten

.\ntor vt»r utjs, der das Sukrati-sproblein mit einer

bis dahiu wohl kaum dagewesenen Euergie uud

Qrflndliehkeit in Angriff nimmt und die ein-

dringeudste bis dahin vorliegende Monognq>hie

über den Gegenstand liefert uud aus dessen Untvr-

suchuugeu sich manche Aui'eguug ergiebt uud

manches lernen läfst; im ganzen eine bedeutende

wissenschaftliche und schriftstellerische EJrschei-

nniij;. Leider aber muls die Gesamtrichtung des

ueueu Lösuogsversnchs für verfehlt, die formale

Anlage und DnrchfBhmt^; desselben fBr en^we-
rend und verwirrend und der Inhalt grofsenteils

für lierichtiguugsl)e(Iiirflii; eraohtct wenleu.

tirols- Licht erfelile. A. Döring.

Siopbanti Alexaadrini Upera Ouiuia snm graedi
oommentariis. Edidit et latine interprefattts est

Paulus Taaucry. Volnraca I. I'ii'|i!iauli .[uae

cvstaiit oiunia contineus. Lipsiae, in audibus Ii. 0.

Tenbneri. MDCGGXCni. IX, 481 p. kl. 8». 5 JL

Zur Heransgahe <Ies unter den (irie<'hen sicher

den eigenartigsten Stamlpunkt eiiiiiehmenden, weil

relativ modernsten Muthennitikers war wohl uic-

14 JmL WOOHBNKCHKIFT FÜR KLANS1S0HB PHILOLOOIB. 1898. »o. 94
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luaoü geeigneter als Herr Taunery, der sich mit

den arithmetiscben LeiHtimgcu der Alten wohl

am <iriiut1Ii(hstcii beschäftigt hat. Über di« Me-

tlioilik dieser Ausgab« wird innii si<'!i ullenliiigs

erst später, wcuu auch der zweite üaud vurliegt,

ein vullig -/utroffendee Diteit bilden kSnnen, weil

erst für diesen eiue eingehendere Erörterung der

verschiedenen Hiindseliriftcii in Aussieht gestellt

wird. Es lugen im wesentlichen blol'ä zehn der-

lelben vor: «ine Madrider, welche die ftltesie,

DOeh vor Mitximns Plaandes znriiekgehcnde H«>-

zensiou enthält, eine solche der St. Markus-

Bibliothek, welche Regiomoutunus kunnte, drei

Yatikaaiiohe, too welchen echoo Anria nnd — teil»

weise — Bacliet de M^ziriae Gehrunch gemacht

liatten, eine WolfenbiUtler nnd eine Heidelberger

(jetzt in Horn als Vatic. bibl. Palut. gr. 391),

welche beide Atm OberMtsaogswerk de> Xylander

(Basel 1575) zur Vorhige gedient za haben schei-

nen, sodunu zwei Pariser, auf welche sich huiipt-

aüehlich die vorzügliche Bachetsche Edition ge-

atBtatt hatte, nnd endlich eine solche der Ambro-

sianisehen Bibliothek in Mailand. Allerdings sind

damit nicht alle Diophant-Codioes erschöpft, wohl

aber diejenigen, welche einigermaisen eine Aus-

bente Är den hier in Rede atehendea Zweck

lieferten, denn von einer Anzahl anderer giebt

der Herausgeber aasdriicklich an, «hils er sie ohne

Nntzen anm Vergleiche herangezogen habe. Oer

Matritenais erwirn aieh ala die eigentliche nnd

beste Quelle, .ins welcher denn auch <ler neue

Text haupt»äciiiich hervorgegaugeu ist. Insbeson-

dere legte Taonery Gewicht darauf, blofa die-

jenigen an die abkürzende Schreibweisa der

spiUeieii Z»'it anklingenden Itf/eieliunngcn anzu-

wenden, welche als sicher diophuutisch betrachtet

werden kSnnen, wogegen bei Baehet in dieser

Hinsicht ziendich soiglos zu Werkt? gegangen

wurde. So >elien denn die algebraisehen Zeichen,

wenn dieser .\usdruck gestattet ist, iu der gegen-

wärtigen Ausgabe etwas anders aas, als wir sie

uns gemeiniglich vorstellen; x'' z. H. ist nielit di',

sondern tlio unbekannte (Jröfse wird dnreli

(nicht durch ^ schlechtweg) wiedergegel^cn,

so dars also 5 x mit 3« auasodriiekeu ist Jeden-

falis dürfen wir annelimen, dafs die originelle

Forinels|irail!e I »in|ihat)ts. in welcher er ja be-

kauntiich ganz vereinzelt diiatcht, iu dem Tunnery-

»ichen Texte mit größtmöglicher Annaherang an

die Wirklichkeit zur I>arstellnng gebracht wird.

Die l 'bersetzuug, mit der n.itiirlieh atieli eine

Übertragung der embryonalen IJuehätubeuieehnuug

des Alexandriners in deren heutige Form Hand

in Hand gehen mulste, war in diesem Falle be-

sonders nötig, weil ein flielVendes Lesen der

Gleichungen des Originales wohl nur aufsergewöhn-

lieh Begabten und Saehverständigen möglich sein

durfte, uud man darf somit dem Herausgeber sehr

dankbar dafHr sein, dalk er diese nicht geringe

Muhe auf sich genommen hat. Insliesondere gilt

dies auch für die an die sechs Bücher \^m,'}iit;nx('t

sich auschlielseude Schrift von den Pulygouul-

sahlen, bei deren Ab&ssnng Diophant too jeder

Xenerung ängstlich absieht nnd sich aufs strengste

an die enkliilischeu Sr heraate der geon)efr!sch ein-

gekleideten Zaiilenlelire hält. Hier entspricht di«

sehr lesbare Umarbeltnng einem wirklichen Be-

dOrfniaae. — Dals alle Freunde geschichtlicli-

mathematischer Forschung diesen neuen Band der

'BibliothecaTeubncriana' dankbar begrürsen, braucht

wohl kaum noch beeonden hervo»gehoben werden

zu müssen.

Manchen. S. O&ather.
»

V. Toll! Cieeronis orationes selectae XIV: Editio

XXII. Cnravit (). Heine. Part. I. I'ro S. Itosrio

Anicrino. l'ro lege Manilia. lialis sumptibus Ii-

brariae orphanolrophei 1893. 67 S. A 0,60.

Es giebt wohl wemge Sdmlamgaben griadii-

splser iiKil römiseber Schriftsteller, die sieh ül)er

hundert Jahre in unseren Scholen gehalten iiabeu.

Diesen Zeitraum hatte die Hallenser Ausgabe

ciceroniseher Reden bereits mit der 21. im J. 1883

ersehieiifiK'!! Auflage überschritten und jetzt narli

weiteren zehn Jahren folgt schon die 2'2. Frei-

lich, wenn wir die Namen der «ioaiider folgenden

Herausgeber nennen — 68 sind finueti, Seyffert.

i'jekslein. Heine — , so erklärt sirh uns das hnlie

Alter und die Lebeuskräfiigkeit des Buches leicht

Unter Beibehaltung der ganzen Anlage der Samm-

lung nnd unter Wahrang des knn^ervativeu kri-

tisehen Standpunkti's war man jederzeit bestrebt,

die Ausgabe auf der Höbe der Wissenschaft zu

halten. Ancfa Text nud Noten der neaesten Auf-

lage beweisen, dafa Heine die im letzten Dezen-

nium erschienene Cieero-Litteratur suigl^iltig stu-

diert nud geprüft hat. Mit Befriedigung hat

Ref. wahrgenommen, dafs seine Bemerkungen zur

•21. Aull, in d. r Pb. n. III, Sp. 081 IF. den Heran»-

gcber wiederiiolt zu Änderungen bewogen haben.

So ist jetzt Kose. Am. g 130 das haudscliriftl. Jeimlf

beibehalten worden, ebenso § 135 eompo$üo unter

Verweis auf i
.. red. g 135 (soll heiTsen 1.1!):

1 I j wnnli,' von I'"leckei^ens Änderung fplfudort

abgt!gaiigeii. Dagegen wurde §10 bei der El«r-

hardsehen *Textrerderbnis* (wie sie SpMigd nennt

uiyiu^L-ü Ly Google
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hei IJesjirechuag Jer Stelle RI. f. d. htyt. Gvr.

Ö. 275) tp« verbliebeu, unserer Anrieht uacb

ist das Sberlieferte üte eüizig ulleiu richtig. AuTmi^

dem seigt der Test nor nn weoigeD SiaHeo Ao-
deningeu: ^ ]•* wird jetzt o<tt iiJ- Iis mit den Hss.

gdeseu, g 2(> mit Eberhard ali^uanto imoletttiu»

nihil agere; ich halte meh hell. Alex. 71, 1 an

dem überlieferten aliqnaato letUiut ogere feet, was

allerdings du- Aiiswerfung von niliil bedingt; nn

der üchwiehgea Stelle § 120 folgt H. jetzt

C. F. W. HQUer. Sehr niriickhaltend iafc H. in

di r AnfiiahiDe eigener VoniDtungeD, ich finde onr

Pomp. § 18 die sehr nnsprcchonde L<>sung non

publicaaiii <,puUi*y amissa vectigalia piwae victoria

'xeeaperare.

Wae die Auswahl der Lesarten und Konjck-

tmreu in ilcn Xutcn unter dem Texte betrifft, so

ist dieselbe knapp und mei«t glücklich; verschie-

dene sind seihst für den Lehrer SberflQssig. Wir
geben dem Herrn Heratugeber für die nächste

AuHage die Krwiigung auheini, ob er nicht besser

daran thut, diese für den ^Schüler unnötige Bei-

gabe gans Mlen in lassen nnd den dadnreh ge*

wonnenen Wmmw zu <{rör»ereni Drucke de» Textes

lU TSrwendcn. Der Dnick seilet ist kurrekt, doch

steht Roüc. Am. § 21 im Texte //luuunum »t.

flnumiini.

München. 0. Landgraf.

De dioecssi Asgyptiaea lex ab imp. Jostiniano anno
libA lata qnam addita versione latiiia et notis

edidit C. E. Zachariao a Liiifieiitlial. Apixiudix

altera ad cdilioncm Novellannn Justiniani ortlinc

cfarouologioo digestarum. Lipsiao in aedibus B, G.

Teobueri 1891. 75 8.

• Zaohariae ^on Lwgenthal hat 1881 in der

Teubnerschen Ribliotliek eine zweibändige Aiis-

gaibe der Nüvelleu .Justinians verüöentliclit, welche

vor den früheren Auügubeu dentelbeu sich dadurch

ansseiehnftt, dafii dem Text die heste nnd oll-

ständigste Tlandschrift, ilcr podox Venetus, 7.\\

Omude gelegt nnd duf» hier iwnx ersten Male der

Versncb einer chronologischen Anordnang der

Gesetse gemacht worden ist. Za dieaer Ausgabe

hat er ISKt einen Appendix heraiisgegelieii. in

welchem er namentlich ira iliublick auf die in-

swisehen enchienene Aosgahe der Novellen von

Schoell sein kritisches Ver&hren gerechtfertigt,

eine Anzahl von AumerkmiKeii meist textkrit i-clien

Inhaltes mitgeteilt und ein Uruckfehlerverzeichuis

hiningefBgt hat, ond jefact hat er einen sweiteu

flolehen Appendix erseheinen hissen, in welchem

er eineii der (lesetze .Iiistiniaus, ihwjeiiige. durch

welches die \ erwaltuug der ägyptischen i'ruvinsen

neu geordnet wird (X. X(T\'I der früheren Aus-

gabe, dort zum Jahre 538 gerechnet), neu heraus-

gegeben hat. Er hat sich nämlich fiberseugt,

dafs der Text dieses Gesetzes in der venenanischen

Hanilsclirift. in welcher dasselbe allein erhalten

ist, nicht nur uu mauchen IStellcn lückeubaft und

erderbt ist (das hatte er schon in der irBheren

Ausgabe kenntlich gemacht), stnidern auch, dafs

infolge einer Hlattver^eliiebnng in der L rliaiid-

schriit ein i:>tuck desselben au falsche Stelle ge-

setzt ist, nnd er hat diesen erschiedenen MSngeln

aVtzuhelfen gesucht. Kr hat daher jetzt einmal

die richtige Folge des Textes wiederhergestellt,

indem er die früher iu dem zweiten über die

libysche Grenzpnmns handelnden Kapitel erschein

neiide Stelle ij roUp nti^ aitor Ti{>o^i<t)j.otth>oti —
o» n^uittiom; vvifz (S. .'),')4 -öötJ des ersten

Handes der Irüheren Aungube) jetzt an den Schlul's

(S. 71—75) als Bestandteil des letzten Kapitels

über die ägyptische Grenzprovin/ i^estellt hat,

ferner ist er jetzt weniger zuriick haltend als früher

bei der Verbesserung des Textes verfahren, er hat

manche frBher onr in den Anmwkangen erwihote

Emendation in den Text seihst anfgenommen nnd

an manchen Stellen, wo er früher nur die vor-

handene Lücke kenntlich gemacht hatte, dieselbe

ansraflillen ersndit. Er hat femer jetst dem
griechischen Text eine lateinische Cbersetsnng

beigegeben und in dieser eine passendere Ein-

teilnag in Kapitel und Paragraphea vorgenommen,

wSfarend er den Text selbst, ebenso wie diesss

in der Handschrift der Kall ist, iniabgeteilt ge-

lassen hat, er hat suduuu eine gröfsere Anzahl

von Anmerkungen teils textkriüsehen, teils eii>

lintemden Inhalts hinzugefügt, nnd er hat endlich

in der Vorrede die Frii^ie na<'h der Abfassnngs-

zeit des Gesetzes neu erörtert. Er kommt dabei

zn dem Ergebnis, daft dasselbe nicht 538, wie er

früher angenommen hatte, sondern erst 554, also

zn derselben Zeit, wo das Gesetz ülier die Xeu-

urduung des nach Vernichtung des gutischeu

Reiches wiedereroberten Italiens erschien, erlassen

worden ist.

' Berlin. Hirsch.

1. Cornelii Nepoti« qui oxstat über de excellentibus

ducibus exteraruni iientiiun. Aicedit eiusili in vita

Attici. Ad Iiistoriao tidem recognuvit et usui scho-

larom accommodarit Edaardus Ortmsnn. Editio

•luinta. Lips.. Teubner. 1891. VIII, 96 S. \ JL

2. Cornelii Nepotis Vitae. Für den Sclialgebranch

on Andreas Weidner. Dritte Auflage. Mit
Kiideitun;;, Nauiensverzi'ichiiis und Anliaiia ver-

scbca vun Jubann äcbmiüt. Mit 21 Abbildungen
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•nd 3 Karten. LeipziK, ti. Freytag. 1S9U. XX,
157 8. 1 JL

S. Jidlun Sohnidt, Lateinisches Lesebuch aaa
CoriiPliiis Ncpos nml Q. Ciirtius Hufii». Mit
erklärpnili u Aiimcrkuiißcii. 2 Teile. 1. T. : Text,

Kinliituiii,', Naniciiüvcrzfirhiiis u. 2 Karlen. 2. T.:

Erklärende Aniuorkungen. Wien a. Prag, Tompsky.
189«. VI, 71, 27 8. \ JL

4. Hans Müller, I>t' viris illiist ribus. Ijitciitiischcs

1,08cImicIi nach Nepus, Livius, Ciirtius für «lie

(Quarta. Zweite Auflage, liannuver, Carl Mayer.

1893. XII, 188 S WdrterveneiehntoSeS. 1,80.

5. Bn»t Schäfer. X('iins-Vol<al>iihi r. I>rittor Toi).

Timolctiii -Atticus. ZwoiJc, bciiLiiliglf Auflage v.

Ortmaun. Leipiäg, Teobnor. 1893. IV, 40 S.

X 0,40.

No. 1, '2 niul r» sind den Lesern dieser Zeit-

schrift scliou ulü brauchbare 8cbiiibücher bekuuut.

Bei 1 ist iD der f&nfteii Auflage die Bberiieferte

Auordnung der vitae wieder hergestellt, un) eine

l»e(|Ue!iie Benutzung des Xepos- Vokabulars vnn

E. Öchiitor zu ermöglichen, dessen dritter Teil in

zweiter Auflage nns vwUegt; aaeh mnd einige

Anderangeii im Texte vorgenommen. Von den

tmter dem Texte befindlichen Anmerkungen können

mehrere gestrichen werdeu, du ein Quartaner mit

ihnen nichts ansafangen weife; %. B. S. 41, A. 2

Hud S. _>!. A. I S.

No. •! ist in der neuen Auflage vuu Herrn

Prof. Johann Schmidt aus Wien mit Einleitung,

Nsmenstreneichnia ood Anhang venehen, eowie

mit 21 .Vbbildungen niid ;! Kiirtrhen ausgestattet.

Die Einleitung enthält eine kurze Darstclluug des

Lebens und der Schriften des Ne(H>s and 'Vor-

bemerknngeu au den einzelnen Lebeusbeachrei-

bmigen'. d. s. kurze Lebcnsubri-'se «I r einzelnen '

Feldherren. Im Anhange aiud folgende Abschnitte

behandelt and i. T. dioroh Abbildungen erläutert:

Di« Staatsverfluanng der römiselicn Republik; die

Staatsverfassnng in Sparta: \\ ohnung, Kleidung,

iiewuffuung und Geldwesen der Griechen und

Römer. Die 3 Karten, der östliche nnd westliche

Teil des Mittelnieere^ und das iigäische Meer mit

den angrenzenden Liiii<lern, l)ieten nn« di-ii liisto-

risehen äehau|)latz. So ist alles gethuu, um das

sachliche VerstSndiii« des Schriftstellers an fördern.

Im Text . l'.-t sind nnr wenige Auderungen

zti benn-rk.'u : als Druekfeliler sind mir aa^efallen:

1 '6 Gntciae: \II 2, '1 devicerat (I).

No. .3 enthalt auf den ersten fünf Seiten eine

deutsch geschriebene üiiiN iruug, die von dein Leben

iiiül dr-n Srlirit'teii il.s .Vi-jn»^ nuiI vim Curtins

Kufus bündelt, teruer eine L ljersiciit der griechi-
j

scheu und maoedonischeb Geschichte t. J. 500—

323 und einen kurzen Lebeiisabril's .\lexandcrs des

Grofseu giebt. Dann folgen sechs vitae des Nepos

noeh dem Tezie von Wetdner und C. P. Schmidt:

Miltiades, Themistokles, Aristides, Cimou, Kpaiui-

noudas, l'elüjiiilas. Daran schliel'sen sich IH I^ese-

stücke aus Curttus, die in der Weise ausgewählt

sind, ^dafs das Charakterbild Alexanders nach

allen Seiten boleucbt<?t wird und seine geistigen

.\nlngen und Fähigkeiten, seine Eigeuacbafteii ab

Herrscher, Feldherr, Soldat und Mensch deutUeb

hervortreten*. Eis nnd folgende: Alexander»

Jugnid. .Mexanders Thrtmliesteigiing. .\. tritt

den Feldzug gegen i'ersien an. Die iScIilnciit am

Granicns. A. löst deu gordischen Knoten. A.

erkrankt. Die Sehlacht bei Issns. Die Belagerang

von Tyrus. Alexanders Zug naeli ilem TT iinninii"

tem|)«l. Die ächiacbt bei Arbela. Einnahme

von Babylon. Tod des Darias. A. tötet den

Olitus. A. auf dem Zuge nach Gasaba. Ik-

selireil)img Indiens. A. iTiiuiiitert seine SoMateii,

mit ihm nach Indieu vorzurücken. Alexander wird

schwer verwandet. Alezanders Tod. Am SchluTs

des Buches beiludet sich ein Xameii^verzeichnis,

anrsenlciu sind zwei Karten beigegeben: Graecia

und liegua i'ersarum et Alexuudri Magui. In

einem besonderen Heftchen giebt der Verf. An-

lurrkiingen zu seinem Lesebucbe, die die Lektüre

den Sehiilern erleiclitern nnd ein seiinelleres Fort-

sebreiteu ermügliclieu sollen. Sie bieten l'hraseu

und einzelne Vokabeln, auch Hinwetsnngen aof

die >?chnlgrammatik von Selieindler. Wer sieb

mit der Verwendung di'.-> Cmtius scIkih llir diese

Stufe des Lateinuuterrichts eiuverstaudcn erklären

kann, wird das Schmidtsche Lesebuch filr swecko

entsprechend halt-en. Die änfsere .\nsstattuug i*^

recht an>]ire( liend; S. :{',> X., I, 1 tiudet sicb eiu

hälslicber Druckfehler ipso statt ipsi.

Im Vorwort von No. 4 wird die Präge be-

bandelt, ob Xepos eine geeignete Lektüre fiir

<2uarta sei. L>er Verf. verneint sie und bietet

Ulis iu sainom Lehrbuche einen Ersatz. Diesss

enth&lt eine Uraarheitnng folgender Viten des

Nepos: des Miltiailes, Themistokles. .Vri^tides.

l'atisanias. Cimon, Lvsauder, .\lcibiades, Kpaiui-

noudas, i'elopidas, Hainilkar und Uannibal, anfter-

dem die Lebeiwbeedireibnngen Alezanders, des

Caniillns, der Decii, des l'yrrhus und Sn-ipio. M't

<leni Wortlaute der der Darstellnug zu Grund»:

gelegten Schriftsteller ist nach der Angabe das

Verfassers selbst sehr frei ningegangen. die Haupt-

saehc w.ir iinii: ein wirkTn-bes Lel>en>liild

Hahiueu der Zeitgeschichte zu sehaffea, die übeniU

zur Vermittlang des Znsammenhanges und to

uiyiu^L-ü Ly Google



etil 14. Jiuii. WorHKNSt'HHIhT KI K KLASSlsrHK rini.ULCKjlE. IX'M. No. 24. Ü«t'J

Fördnnng dM VentlndniaBea kenuig«togeQ iat.

In der zweitim Auflage ist zn dem nach Kapiteln

gcordneti ii V<ik:il)ulariuin ein alphabetisches \\ ür-

terverzeichuis hiuzugufiigt wordeu. Zu biliigeu

ist, dülfl meh snnäehtt der Verf. der gröfsten Ein-

fachheit im Satz- nnd PeriudiMilniii liefleifsigt bat,

um i'tii scIinelK'res Teuipo der l.< kti'ire zu erniöp-

lieheu: dami uiülste aber uiclir der Fmtscliriti

Yom Leiehtea xum Schwerereu bervortretetr.

Berlin. Kul Jahr.

Auszu;;r ans Z<>ilh<-brinrH.

ItcrHner philulogischc Wochciisrhrift 17—20.

S. Sl.*»/., 541. A. Ladwich, Ein Aristonico-

Il< r(iiliaiit-iiiii. Kiiif \'< r;;lt'i<-liiin}.' dos Sclmliou T<iwnl.

KO 410 mit dtiii des Veii. .^ fahrt zu tWm Krt:< li

nis, dafs in dem letzteren zwei lU-incrkunßon eusamnieii

geschmolzen sind, 1. AriMonikix: ilii ytyofn ''.Im

*6i^, Sftmoy rw 'fti^ iftn-aoi-, o) ZtV. 2. Ilirddiam»:

'Anollwvtiti di dutanXlti tö iv, iva yty^ta$

ofioitt. — 19 8.579. Pctor N. Papnffoorfr, Neues

zu hXvKuurjfttQa- hXiifUfit'i^fTiQft. UiT, \\\>' Verf.

früher bcwiesm nnd ilic nicihtcn (irKlntiii, u. a.

Weeklein, Nau<k, Clompcrz, nn<;<>n«ininnMi, die erstn

Form, ohiio v, die allein riclifig«! ist, zi'iu't aurli dt r

von Kunianudis in der '^(»x«ioio;'ixiJ *£f/iy/i*^/i IH^T

S. 67 ff. iiidilizicrlf iHiiolisrhe Skyiilios, auf dein dii sc

Nainensform nicht weniger al» scclibwal erücheiut. —
20 S. 610 f. J. H. Schmalz, Qnlrts mit Superlativ.

IHv AiiiIi iitiitiL' im Aiitil ;irariis II S_ '2'M ••. v. ouini«

i^uivts iiiil l'o>iti\, Ii. ipiivis bonus', sei kcititswegs

SO zu verstell« II, al> kirne nicht quivU aut li mit dem
Sniierlaliv verbunden vor. Dafs auch eine BuU-he

Verbindung dem Ciceruuisclien Spracligebrauche angc-

vcMeD sei, wird dnrch einige Stdien helegt.

Acndemy 1092 lu05.

S. 310. A. il. Savcc spricht sich für die Form
Amarn» ans [s. w. S. 4'70|. — 1003 S. 317. Whit-

St<iki N i;i>l>t eine Frv-inzunv /n seiin-iii .Vufsalze

über die altiriscben Glossen zu Vergiis Uucolica in

der Pariser Hdscbr. Bibl. nat. Hs. tAt. 7960 ff. 1^17.
— S. 320 f. Thnma-^ Tyler, The Seinitisni of tlie

Ilittitis. Vf. surht ilcii Semifisimi* dir lliflisclien

Sprache zu erweis<n und zu zeigen, dafs sie dem
Hebr&ischen u&her stehe als tiem Assyrischen. — 1094
8. 361 f. James A. Craig piebt auf ßrand eigener

Verf;Ieichung eine I ln i -rt/inu^ <I<t raiianimu ln>( lirift,

die in mehreren Punkten von Sachaus Auffassuug ab-

weicht. — 8. S52. T. K. Ghejrnc spricht sich fDr

die seniili-iiie fli'ikunft der llittiter aus. — Kbeii-

darUber handülii lü^j S. 375 f. Owen C. White-
honte und Thomas Tjrler.

Oligarchie. — S. 10. G. llodier, Konjekturen zu

Alexander vmi .\idirodisias Titqi ftl^fwc. — S. 14.

r. Couvreur, l iiser l'liai>ic.nte\t. Dem l'8|<vni8

Mohaffy- ij-t ein bedeutender Wert beizumessen, da

keine seiner i^sarten verwertiich, manclio aber bemer-

kenswert ist. — 8. 28. L. Havet föhrt die Infer-

jiolatioM 'CiiioMii' bei Cii en», Pro Caeliu .')24 auf l'n»

lialbu 5;i /.uriltk. — S. i'.K l'h. Fal'ia. Kiusilbiiie

Wörter am Nerxiide bei Terenz, kommt zu dem

Sehlu«^e, dafs dieselben eine Ausuabmo bilden und

meist l'orinen von cssc sind o»ler eng zum vorletzten

Worte gehOron, dafs aber in dem letzten Stih ke, ilen

Adelphoi, eine gröfsoro Freiheit waltet — 8. 33. 1*

llavct, Per Satzsehlnfc in CIcwi doOratorc, bcban«

delt d.i^ tili, Il ii-. Iie Wort am Srhlusse und die dem-

selben voraiifiehenden. - 4iS. H. Ilaussoullicr,

Athen«« Verfassung vor Drakon. Text und eingehcmlc

Krklariiui; der Stellen in Aristoteles l'olilein. — S. hü.

(i. Kadet, Zur C.e.biehte der Selouciden, (tcuealogio

iiaeli Jo»-e|tlin> und .*>te]diiiiiii> Üyzauz. — S. 62.

L. llavet, Zu Prisciau Ii ü. ts i.st 'vacca' statt

>baccB' zn lesen. — 8. 63. P. de M^ly und II.

Courel, Die Lapidarien ile- Min. lulters, Verzeichnis

der aus dem (M-ieihischeu slammemicn Sleinnameo.

Revne de philologie XVII 1.

S. 1. I'. l'oucart, Sopliodes und riie oji^/areiiie

der 400, behandelt die Nachricht bei Aristoteles,

Rhet III 18, die er auf den Tragiker bezieht. Dieser

war also einer der zehn nfti^Xot, verwarf aber die

Mnemosyne XXI J.

S. 1—27. .S. A. Naher gicbt Vcrbesscrungsvor-

aehllge su Xenophons Anabasis. 11,1 i.iwTtijrr

t^v itUvt^i^\ 10 rird itSy m*ot [iivitaiu<}mtwv\;

1 1 («55 f/c n. — tnnarevM^a»]; i, I 'lafietrm-avy'

(ÖMtyHUf. IS i% T^; g, 16 d#lV' '-^^

iiti\M}f hvxoy, .'), 32 Mviovv; 6, 2t; »«"»»• iliaKhi-

tt»y fyai III 1, 41 ntqit!'^ loc yvu'/ia^: 4, .'13 di«-

*Qo(ioltifa9tt»i IV 1, II iurffioMf iiU,ii.vi;; 2. 2«

äXXot di jwv nrqainnuly ; !, ddöv dt fiii< vom l^

4, 3 naga löv rionr/ii'f: i\ « fiKfKyuKriv: 24

%nnw fiXijifn nctlttf, 7, 6 stihx taiipcöiti;

V I, \Ahtttl<i,>f im ftf^ op; 4, 85 iXtr«" n^fun^
inr.i'iiitui; (!, I? 7('iÄ^ur' ,'10)7(1 )•: 7, '.^'2 ,'h'noiin'

tidni^ ; \ 11 21 :n)iK ii(>i-in tjih ni ; 4.4 JXtQi irff»

xfifukaJc U)iSiv; 5, l« oiW/i öfiolw^ difxHiO; 8, 13

nqoftaxtüyaSj die attische Form, nicht die ionische

auf -#wmc habe X. gcbraueht. — S. S8— 95. (Mmmv
vatiunculae de iure Komaiio, ser. .1. C. Naher. Der

Abschnitt handelt besonders von der eompmtatio.

8. 55—57 wird 77iw«/</. IV 9 iXla utftm — «r-

ßniantr.'hn voii .1. v. Leen wen voi^'i";elilair<'n.

8. 5s. Ad S,./,/,i,rlfiii ser. E. H. Ko>.1er, (><\ «5

;
»^c (i''ift <s' r/or, 3S4 fjfM iUrx*r»'j 8t)6 f. ii ror t'|u/»'

— ttutiftTg (liqi 1390 Xa»(ittJo¥ iff(h€; 1(>32 niaity

ifTxf(>e'n'. — 8. 61 verbessert J. v. L. hei Pluiareh

Mor. ]). 200 f'ji'w st. ,11» ai'. S iVj Ol. Do

lenipliit Uotiiauis scr. J. M. J. V aleton, § 3. De

ratione decnmani et cardini», divcrsa a rationo templo-

nim tenT-lriuni et alieiia a relitpds teiii)dis. S. Ol.

lloiii. .11. / .'in vermutet .1. ,1. H. n xty - ntnvt'f^t'

ir^i vr^rfitf, — S. '.•2 0(1. .\d txiii ro.i ser. il. v. ller-

werdon, Kttm. 59 ih«itt; 210 ti i*>»<.i'd' oiVj 454
uIXmv — imi^ttQnioii lioroTtTi; 4S3 /nXtiv cnram

lialx're Dri'^ti-; 1''! xamuniini m xit}.(ir onSon']

634 tXjtlöog uftuvof; Oüii itut'ii xu{iM. — S. OG—
104. Ad 7Y«/<irdii lloralia scr. II. v! llcrwcrden.

Beitrüge znm IV. Baudo der Ausgabe von Demadakis.
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r. 017 C ri(inij xai (vjrtyu'a, wie aiuh l'lat. Syinp.

178 CI9 in äkuvrntoif; G^OC qt^ot uäXXtoy;

6S0 A dunc^^unmimn *ai dS^omrOtv} 640 E diif-

d(>te xiixfü (i. e. lejKc,'}?) ; 653 I) roi'v |u*rd nrö»«»'

X«» *Jw<)i;'>'; ü'iU l) lö y^oyrl')V; 692 K oh'ov rfiij-

^^r*-; 763 E Tif' ^ ^T^^ac. - 8. 105- IlG. Ad
Ariatopham» Vospas, scr. .1. v. Leeuwen. V. 107

HiQXum; 199 jf.'/fi; 321 «LI' o{' yüq olov t' ittii-

itn-j ."iTO »« Gi'yxt i.'iayif^' ufia (}(tt-/ftiat ; ~ti'i{.

iifaoiuy nQii> — dxovirfj ot^x äv dtxdaat} 795 'laj^v

yiav» naientitwi df{>Qiov' 6' o<;YtJiüvi IIS! vttm-
xöic: H'iO lovv nr t'x^^ /.t-oirt. Am Schlufs wird

eine Krkl.iruiiL' ilcr V. 1 :!;•;• \'M6 (.'t-geben.

Filologiczeskuje obozrjcnijc Iii, 2.

S. 1— 22. Th, Zielinski, Curae TuUianae.

llaiidcH Aber: Pro 1'. (^liiat. 59, 73, 90, 91.

Pro Sex. Roscio § 57. Pro (j. lUm. com. %% ti, 1 3,

56. In Q. Caecil. dW. §. 24. In C. Verrem I ü$ 41,

:>•;. II, 1, § 62. II, 2, 28, 38, 142, ISf»; II, 3

SS 87, 89, 142-H-l, ls2. II, 4, §§ ti7. 128 11,5

87, 145, 147. — S. 22, .\. Schwarz, Zu Ihpe-

ridcs (C. Atiicnag. col. X, 2ü). — S. 23— 41. J. No-
tttscbil, Znr Syntax der griirliisclieii und lateiniBchi'n

zusaiim)inii..s<i/((ii Sat/o. II]. Die Finalsützc. —
ij. 42. W. Appelrotli, Zu Aristoteles (Po^'t. XU.
p. 1452 b, 4fl}. Th. Korscli, Ad Horatium. Cann.

1,6, I !"|q. — S. 43— 51. S. Scliwanow, I lur die

älteste Tibt-rbrückc. — S. 51 52. 8. SülJulLw^ki,
Cber die Stellung dfs partitiven Genetives im (iricclii-

schen. — 8.53—62. S. Sbcbclcw, Asklcpios und
Apollo. — 8. 62—64. W. Appcirnth, Zu Aristo-

f. 1,1,-. (Poet. .XIII. iK 14.'")Ha, 22 ff
;

S. 65 82.

P. i'ci'wow, Accusativus cum iotinitivu. Die grani-

matiBch-logiaeho Rolle dieser Konstruktion Im Zn-

saninieiiliangf mit anderen Siiradiei v(lieiiniiii.'eii.

S. H'i— «.'». 'riieodurii.s Korsili, I>e .Viitliolugiae

l'alatiiiae «[uibusdani locis. - S. hti. (). Szcbor,
Zu llonut. (Ars pocüva, 357 ff.) — S. 87 - 106.

A. Adolph, Worin besteht die Wnneel des Obels der
gfdriu-kteii 'Srliider)ir.iiianitii)ii.nV - S. 107-115.
A. Szczukarcw, ArL'liüulugiäcbu Cbruuik dch iidluui-

schon Westens. — 8. 115—116. Varia.

ll«£(>u.sH>nji- VerzeichniH ptaiiol. Scbhften.

Addis, W. K., Chrifttianitjr and tbc Roman cmpire:

A<;i.{. lOn.'i S. .^i;:! f. Cut. /,'. /; Ih ntnwoud.

.\|j;y ptixiie Urkunden aus den k. Museen zu

Iterlin, "(;rie«li. Urk. IS: (V<MAr. VIIH S. 10« III.

F. (i. h' iii/oii hebt mancherlei Mifsstaade der Publi-

kationsweis<' hervor.

.V|>i>llonii I'er;.'aei <|uae j/raeec exlant , . . ed. . .

J. L. Ihibery vol. Ii.: SpliH. U S. 132. Die hand-

liche Ausf^bv wird sehr willkommen sein.

.\ri>;ti)ile"s C^>n^titlltilln i»f Alhi'ns: Atheu.%^\%
S. 5t;,*>-.'i7»<. Iii r\iura;;end<j l.ei-tuni;.

Aris1oiele>, I>cr Staat der .\tiiener. I'ilr den

Scbulgübrauch erklart von Kurl IJiuic JjC. 16 S. 565.

Seinem Zwecke entsprechend. A. Ii . . . r.

AristiiM U'i- wiiiTarcnt, Melik und lüiytlmiik

des klusiisM'hen ilellenvatuins. II. Ud. vuu IL

Siit'di: ^/'lih'. 'I s. 13'!. Inlialisangabej

der Yariantcuapparat ist mit grofscr äorgfidt nnfe-

arbeitet. Ar.

niedermtnn, G., I.ateinisrhe-; f'hinfrslnieh für

die /weite Klasse des riynuia^iunis, 4. AuH.: JJp/iW. 17

s. :tA^. Kann lieqnem nelxii I.Andgra6 Oramnatik
l^clti aiii lit weiilen. /'V Mnlir.

lUüinuer. II-, Die Farlicnbc/ciclnningen bei dcu

röniisehcu Diehtern: 17 S. 52S-529. ¥.\n iiüt/-

iicbes Uiirsmittel zur Erklärung der römiscbcn Dichter.

KeU»-.

Bouiiot. \ , Uivalife i]"INrhiiie et de Demnsthtno:

JiiT. 16 S. 3U1 f. Die Darstollunt; hfittc sieh vielleicht

noch erwellern lassen. Am. Uauwtte.
Caryophilus, Do anliquis niarmoribus: Itir. 16

S. 302 f. Wilkomniene Verbreitung der 1828 von

St. .larrett auf eigene Kosten bergestdlteu Ausgabe.

U. Je Im Dlanchire.

Cicero, De oratore, ed. by Wdkmtt Clat*r.

VII.! s 1 2 1 2 s . K Kdtogg findet an der Ausgabe

nur Kubnieuswertcs.

Commentaria in Arlstotelem graeea. Vol. II

pars II: Alexandri .AJ^I^r(ldisien^i« in .\ri8t()telis topi-

roruni libros oetu eummentaria. Kd. M Wallift:

/ipliW. 17 S. 523-524. Der llerau^n. hat eine ver-

wickelte Aufu'alte UUSi^ezeiclmet i",'!!»^!. /'',. S>i.t>'>iiil,l.

( rindle, M., Tiio iuvasiou ot liidia by Alexander:

Her lü s. 299-801. Relebbaltifa ZasammenateOmg.
TT. Ih-ouiu.

Cunliffc, The intiuencc of Seiicea on Klizabethan

tragedy: Stür. 1958 8. 491. TaehHge Arbeit.

Cuiit/, Otto, Agrippa und .Vugii'^tus nl- (Jiullen

seliriftseller des i'linius in den geograpliiselicn llueiiern

der Naturalis histuria: SpUH. 9 8. 133 £ Die Beweis-

führung ist meist aberzeni^end, doch trermUst man
einiges. W. SoftaU.

Deniosthenes ,7(>e; ^itntlif^v bj J. F. S'in'l'/-:

Clasäi: VII 3 S. 115-120. 'Eino Husteran&gaiK.'

J. Ii. htayor gebt auf viele Einzelheiten ein.

Detto, A., und J. I/ehm.mn, Ibunfisstlhke n.idi

Casar zutn Übersetzen ins l.Alciuischc fUr diu Mittel-

stufe der Gymnasien: liphW. 17 6. 543 544. En-

pfohlen von Franz Afülhr.

Kekiii^icr, Th., Die Urtbugraphie lateinischer

Wol ter in giierhisehen Inachriften: W. 17 8.5SS.

Ucferat von iMeke.
Knripides. Alccste par//. Weib Her 16 8. SOI.

Knfli.ilf gute Konjekturen uml F.rki.irunsen. -I"'- //

Kvans, A. S.\raL'U»an 'Mudallinns' aad tlicir

engravcrs in thc li^dii of receut ünds an<l au esaay

on >onic uew artist's signalures on Sicilian coii»:

ir 17 S, 530-533. Formell und iidialllich ge-

diegen, ß. I.u/ni'.

Filclfc, Lettre» gre<»iues, par K /^jfrauJ:

Her. 16 8. 806-308. Wertvolle Ausgabe, die fortan

als Quelli' dienen wird. /' Je Ao//muv

Ilerli-t, L., Zu Thukydiiics I-IV: iü

S. 4 .^9. Die Yorschllgo troffen nur sdten das Ricblige.

IF. ücItUiiJ.

IlerndotHR V. Vf. od. ..... by K AU0U:
Ai:„l. I(i9.'. :U,'.K Die Noten lies Ilerausgdws «iid

\uitrelllieb, nur allzu sitarsam beigegeben.
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Ilcrtzberg, G., Kurze Geschichte der ullgrii-chi-

Mbeii Kt^lMtfon: Bph W. 17 S. 8i9-t30. Klar und
zweckm ii^ i „' . /fo!tii

llofl'iiiaiiii, .1., und \\. Votsch, lalciiiisilii'S

l linnj,'sbucli für dii' inittli'ivn Klasstn: JiphW. 17

S. 543. Verdient eisige Anerkennung. Fr. Mtülfr.

Holder, Altkeltiiclier Sprachschntz, Uef. 1. I

:

llnji^r.ayum. 2 3 S. ] 34. UnentbeliiKeb flir Bearbeiter

des Cüsar, Tacitus, Llvioft. 2%.
Bnltsch, Fried., Die entäUeaden Zeitformen bei

Pnlyliiiis: LC. Iii rx'.ri f. Ein ni'iicr Raiistciii zu

einer hi^torisi Irii .Ssiitax. Dass. : liph W. 17 S. .'»•JO-
'

523. Horicht von Tlifoilor BüUt»fr-\Vu/»t.

Indeich, Walter, Kleinasiatiache Studien: LC
16 8. 556 f. Hit Fleirs und Gelebmmkeit, mit Um-
siebt und Dcsonnenhcit gcscliriebcti.

Instiniani de dioecesi Aegyptiaca lex, cd.

Zaefiariae vom /.inpeiitkah Baijfr. (h/mn. S/8 8. 1 33.

Kine Menfjp VorbossenniRon. W. Kalb.

Kloc vekorn, Do proscriptioiiilms n. AA: MUt.
aiu J. hht. Litt. 2 S. 104. IiilialtsUlM |xj, lit. JHed icfi.

Klette, Ib., Die griocbischeu Briefe des l^Yanci»-

cns Phneipbas: Her. Iti 8. 808. Die treffliche Arbeit
ist (liircii iVw ni'iic .Xaiigabe d«r Briefe von Legrand
ttb«rliolt F. de Nolkae.

Macrobius, itemm rec. Fr. Eynenhardt: Rer. 16
S. 3o2. Wcsi-ntlich fficirh der ersten Auspjlie. I,

Marciii, .\ltiiio di'i, Uii crclic iiitorno alle 'iii>ulae'

. . «Ii Koma antica: ^ 1/ 7, 3-4 S. 270-284.

Verdienstlich, weil eingeheuil und vollst&iidig; aber in

mehreren Hanptpnnkten hat der Verf. das Richtige

nicht «etroffen. Cli. //üUru.

Müller, \V. Max, A-ir;i uud lüuropa nach alt-

ä},'yptischcn DenkmiUcni :
/.('. 16 8. 572. Aut\<cr-

ordentlich flcifsij;, einKohoin! uw\ kriliscli. fi /C

Des Mtlnstcrschen Ilnniauisteii .lohaiirics Mar-
mellitis Opiisrulum de discipuloruni ofliiiis, jiiod

Euchiridion scbolasticorum iiiscrikitur ud. A. Börner:

Bph IV. 17 S. 534 535. Scbnle nnd Wissenschaft sind

dem Verf. zu Dank vcrpHichtct. h'<ir! \\'oll,<:

Nohl, Cl, Wider diu L'ldi^'vciie Svhrifl: Die

Kinhcitsrbule mit lateinlosoin Unterbau: BphW 17

S. 536-537. Verf. tritt viel zu sicher und niverBicht>>

lieh auf. X
Pelagonii artig vcterinariae iiiiao extant. Ed.

MaaimUianui Ihm: LC. 16 S. 566 f. Esm an-

erketinenswerte Arbeit
IMutarch's life <if Dinm-tlKiics l)\ ... // .1.

Holden: Actid. 1095 s>, 361». Eine tucblige philo-

logische Leistung, aber kaum ein leitgernftTses Schul-

buch.

Pohimcj und Hoffmann, Gymnasialbibliothck:

SpliR.'i S, 142-144. Den Heften sind recht vido
l^eser zu wttiischen. Paul Weiztäcker.

Qninti Smyrnaei posthomerlcoram Hbri XIV ed.

.1 //.,// ZiiiDiifrinnuti: UphW. 16 8.517-520. Eni-

pfdilende Anzeige Ii. J'fp/iniiil/tr.

Habe, A«, Die Redaktion <lcr Dcniosthenischen

Kranzredc: NpliR.'J S. 12ft-132. \Vir können uns

nicht bei allen Ergebnissen der Arbeit beruhigen.

n: Aar.

Reichenberger, S., Die Entwicklung des meto-

nymiscben Oebnuubs v«o CWltemamm tn der griecb.

Poesie: Zö6r. 44, 3 S. 2l9f. Hin anmutiges Buch,

das BeaeMang terdient. J. GoUinff.

Richter, I*., Zur Dramaturgie des .\scliylus:

r/f/.««r. VII 3 S. Ill li:>. Wertvoll, doch scheint

der Verf. nur deutsdn' Ptnclur üb&t sein Thema
benutzt zu haben. .4. Ii'. VerraU.

Schimmelpfenc, G, Erriebliche Horazlektire:

/>/.Z. 16 S. 491. Lehrer können an» dem Schriitdifia

maneho Anregung schöpfen. K. SchenkL

Sonntag, M., Tergll als bnkolischer Dichter:

ZöG.AA,i S. 2i5-:>1S. Die neuen An<ii bten Ober

die Entstehung' der Kkio^'eii durften wenig GUubige
finden. Gelungen siml nur die .\a8eiBandersetinngen

Uber die 1. Ekl. G. Hriärich.

Dr. Spindlers T^ehrerkalendcr. VIL Jahrgg.:

XpliU. 9 S. 144. S.dir eui]ifolden dnnli /A A'.

Stadler, H., Die (Quellen des Plinius im 19. Hache
der nat. bist.: NphR. 9 8. 134-136. Von Eiazelheiten

ab^'cseheM, bedeutet die Arbeit dnsn wichtigen Fort*

schritt. /'. /iiisr/i.

l lilig, G., Die Einlieitssehule mit lateinKi<rin

Unterbau: liphW. n S. 535 536. Verf. beweist,

dalii die EInnellssehule den erbolItMi Segen nictit

bringen wird. X
Vergil. Diu antike Aeneiskrilik, von Georijii:

Bayer. Öymn. 2 3 S. 129-133. Wird das Verständnis

(ks Dichters fiirdeni uud die Aufhellung der Scbdien
unlerslQt/cn. //. AVm.

Wallis - Ilud^'e, E. A.. Egyptian antii|uities in

the posäcssion of Ijudy Menx at Tbenbald's Park:

Satr. 1958 8. 492. Dankenswert.

Ziefreler, K . Aus Sicilieu: ///>//!»'. 17 S. 530.

Lebhaft erzahlt un<l gut beobachtet. Holm.

Mittel I un^.

Beaierknngeu zu den Inscriptions juridiquet

graa^HM. Seeond faacicule. Y. (Echlafs.)

Der Pablikiition der Ezek uti vnrknuden von
Amorgos (W ) k;iiii weseiitlieli zu statten die

Uevisiou der Niimmeru X.V' Ii uud V durch

Th. Homolle, Ball. corr. hell. XVI (18i)2),

S. 262—276, wclclie die Hcn'oii Verff. im vonma

V>enut/eii konnten. einzelnen Stellen, wo ihre

Ergüuzuugen von deucu llomolie» ubweielien, ver-

dienen ihre Yorsohlig« m. R den Vorzug. Bei

Hehitndlnng der Exekutivkiuusel besprechen

sie in einer längeren .Anmerkung (H. 333. .Aiiiu. 4)

die von Mitlei^i aufgestellte Liste vorrümisoher

Siekn^Tklaoseln. Dnfii ich mit den Herren Verff.

dtesell>e in den Worten 7t{>6 dix^i im Pacht-

vertrag der Dyaleer (<'. 1. \. II (JOO) nielit zn

linden vermag, hübe ich schou obeu (No. 12,

Sp. 321) bei lieHprechung des Bnches von Mitteis

liervorgehobeu. — lii/c llinwenduugeu gegen «lio

I?erti>-izieliuiii; des I *arlehciisvertrat;es IIerode> des

Groli>eu mit Ubodtm (Joseph, uut. Jud. Wi 10, 8)

sind inaofera riehtig, ab Joaephos deoselbea nicht
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im Wortlaut iuitt4.-ilt, uUo die Exekuiivkluiuel

nicht erhalten ist. Aber die WahracheinKehkeit

— inclir beantpraoht ja Mitteis uutürlicli nicht —
siiricht (loch fllr seine Aiuifthrae, besoiulers die

vuii ihm S. 411. Autu. S ge!>i)errt gedrucktea

Worte iNfäi «i^ initftnoif «1 evyyQoq-at, Auch

Dareste hat früher (Rnll. eorr. hell. VIII i:iss4),

S. 3()S> hier nnl)e(K'iikli< h die Exekiitivkiuusel un-

geuoiuiueu. — Was dauu noch die beiden tirab-

•ohriften mit angedrohter Sepnlkralmnlt anbetrifft

(liBba?i-\Vnd<linj»toii. Anii'-inim >ir, u. ]:',()[ ii. Ki.S!»),

so ist zuzHf^t'hon, dals sich Mittels über ihr Alter

nicht mit der wünschenswerten Klarheit auäge-

sproehen bat; denn S. 409 aetst er sie an den

Beginn der rnmiscIifH Kpoche, S. 411 niclit \m>1i1

vor den Hej^inn der Kaiseraeit und S. 413 reeiinet

er sie in die Reihe der 'vorrümianben Urkunden';

IetBteree.gewi6 mit Cnreebt Im Qbrigen ist die

Gmndlosif^keit einiger Einwände der Herren Verff.

nicht Hchwer eiuzuseheu. Um nur eine;« zu er-

wähnen, so uiulsten die beiden Klansein xaitanfQ

fy dUi^s und ht imradlKf;, welche sie bier

als mte fcrmule "(lut importoiir, anselicn, doeh ein-

mal die eigentliche liedeutuug von Exekutions-

furmelu gehabt haben, bevor sie su blolseu Fioakeln

berabainken konnten.

Im ein/eliiiMi u;ielit mir die nehandlmip dieser

nmorginibulieu Exekuttvnrkundeu noch zu i'olgeudeu

Bemerkungen Veranlassung.

Die Ezekntivkhnsel lautet entweder m&antQ

fy dixtji itXoc fiinflr^i xiX. oder xr(!}n:ifQ luifXr^-

»otfS i$ovjL^4. Mit diesen Formeln darf niclit. wie

S. 333, Anm. 3 geschielit, die Stelle XV, A, 30 ff.:

ff[^xr]ö; Itirr«) tovTO rd tlqyiiqtO)f »{aifänf^ o)]qX^-

xw[c] d/xiy/i fjQtttixlh ff ti:i \^y.y.).\i_l«ll |xlfff«

fü tfvitlioXot' tiXo^ ix^iv^t ohne weiteres zu-

sammengestellt werden. leb nebme an, tätog

ixova^t (sc. 6ix)}i) sei n Terbinden mit dem
ziemlich weit davon entfernten TiQitxioi fffiw.

Unverständlich iüt tj^ovoiji, das Kuuiauudes, ßnll.

corr. bell. Vtll (1884), H. 25 bietet. Im Bbrigeu

ist der etwas vage .\nsdrnek dtxtj tÜos ijBWaa

materirll identisch mit dixiy itov).r^c.

(Jewil's haben die Herren N'erft'. j^ut daran

<<;etlian, zu den Worten ^iSi'tof *Ah%ihdi>oi< Ii, '21

ein Fragezeichen zu setzen. An und für sich ist

ja die ^'ermntlUlg vnn jlnnuiüe S. -JilS. Anm. a,

dalk hier bestimmt werde, bei Lebzeiten des ,

GUinbigers Atexandros dQrften Zins-> nnd Kapital-

zahlnngcn bloi's an ihn direkt ireleistet werden,

wahr^elirinlieli. Iviie -oirlie
, mmnng enthält

z. H. W . ( , 12 H. .ledoeh tebll nicht aileiu der

Ranm (ttr die von ihm ergilnxteu Worte, sondern
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dieselben sehlielüen einen Mandataren bei Ia'I>-

leiten des Glänbigera ans, wSbrend doch an
solcher Z. .35 fiir die Exekution augenoinmeii wird.

Ich bemerke noeh, da^^ die TIerrcn Verff. S. '„'.'i-.K

\\\u\, 2 mit aller Reserve \xqti\ii\Ojrio<; vorschlagen,

f&r welehes da? Iota anf dem Stein erhalten wäre.

— In der gleichen Urkunde B fehlen in der

i'ber^etznng die Worte Z. *23 onm^ ä]y »(Xft'fi

Vargleiobt man mit der ToUstSndig erhaltenen

Partie H. 'Mi ff.: ttiy dt ihfcuQtjiat [twv] l-Hp»

xtaiviif}f tu H'fxi'^ fj lüif olxovftw^' \^QXfalt>iji

To[v]i nqÜTfoyiag die sonst wörtlich gleiche Stelle

A. 33 ff., so liegt die Vermntnng nahe, an letsterer

hal>e der Redaktor o<ler der Steinmetz die Worte

tü trtj^iQa vergessen; denn man wird dieses Ob-

jekt zu d<fni(iT^teu nur ungern vermissen.

Die lascbrift XV C, welche frBber Wäl, Adu
Mitt? I (IBTC). S. 312 ff. I Beilage 10) publizierte,

ist erst seit der Nenherausgabe durch Tb. HomoUe,

Bnll. corr. hell. XVI (18y2), Ö. 270—272 wiasen-

sebaftlicb erwertbar geworden. Das Wort dsivC-

arevifc Z. 8, das die Herren Verff. mit Homolle

als teilweise ergänzt bezeichnen, dffi'f»(fai'i[*f],

steht ganz auf dem Steine. Übrigens zeigt diese

Stelle inhaltlieb eine Sebwi«rigfcBift» fiber welche

alle Hearbeiter dieser Inschrift leicht hinweg-

gegangen sind. Es ist vorgeschriel^en, diils der

Zins jSbrKeh zn besablen sei, das Kapital dann,

wann die Gläubiger oder deren Erben es ver-

laugen (builäufig ergiebt sieh hieraus, wie Hotiiulli'

8. 272 richtig sah, eine unbestimmte Darlelienn-

daner), fiills sie eine dreimonatliche Kündiguug^i-

fri!>t beobachtet haben: n^ltlnatttg] c^tfl |ifei

TTQOifQOf. (iaiiz eiit>-|ir.M' Id-iCst es Z. 10 fn

Ual's die Öchulduer die Bezahlung da zn Imsten

haben, wo die GUnbiger et verlangen, wiedar

unter Meobaehtung einer dreimonatlichen Fri<t.

Nun folgt aber auf die soeben au>ge>eliriebenen

Worte die Bestimmung; iä/i fA^ £xo/u«tfaaj<>at

(iovlmitm o* dawhtavtti. Das faeifst doch deot-

lich: Kalls die Darlehensgeber (Glanbiger) daü

'ield nicht einziehen wollen. Die Herren \'ertf.

übersctzeu: ä moint que Ut ptrleurn ut cotiteiiUnt

ä recevoir. Es ist nnn doch gewifs sonderbar,

dal's im gleichen Satze, der vorausaeist, dafs die

«Jläuliiger I5i /.ahliuig \erlangen, eine Klausel

mit der Voraussetzung, dafs sie dieselbe uicbt

annehmen wollen. Kalls hier nidit ein Fehler in

der Redaktion der Urkunde vorliegt, in der Weiasi

dafs zwei ähnlich lautc rule l!estimtimiii,'ei). <leren

eine Kündigung des Durlelieus durch die Oiäubiger,

die andere dtureh den Schnldnor ronmaMfaet, fibcb*
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Kdi maammeugezogen wordeo, so kuo idi mir i

blofs folgeucU' Erklärung denken: die Gläubiger

haben da» Keclit, nucli iiaclidcm sie <bw Kapitjil I

bereit« zur liückzablnng geküudigt habeu, die Aii-

mhiM der BMahlnng n T«rwrig«ni, bIm die

Klbidigaog rSekf^ngig ni macben, falls sie noch

eine Frist von drei Monaten innehalten können.

Auf keiueu Fall steht du, was die ilerreu Verff.

8. 340 beheapten« dnA die DeTlebeinsebiildHer

{fft eiiipritnieurs) RQckxiihlung des Kapitals an-

bieten, bevor Köndipnn«; v«»ii Heiten der < iläiihiger

erfolgt, daJ's sie aber hierzu die Eiuwilliguug der

OUnInger ii9tig haben. Diew Yorannetsnng triA

hier gar nicht zn.

Die In-sehrift A T iJ >telit auf der Rückseite

de« gleiehen Steines, der auf der Vorderseite .V J ' ^1

trägt Ei Terlobnt aicb der Mfibe, bei Knmanades,
Bull. oorr. hell. VIII (1881). S. 2 > f. nachzulesen,

mit welcher Anstrengung er die^e durch einen

versteinerten tStranch oder Üauni uulesbar gewor-

dene 8«te des Sternes fkreigelegi hat Die Herten

Verff. haben die Inschrift nicht gut abgeteilt und

iu g 1 nicht gut interpungiert. Die Atifaugsworte

bis Tt[iaQt}iov sollten als Datierung (PrilBkript)

abgesondert sein; sodann soBts dn Pnnkt gseetst

werden; elien.so nach dyn^ai ii'X"*- Die eigent-

UuUu Inschrift begiuut mit ^Eäumaav. — Auch

in dieser Insehrift beg^nen wir am Soblufs einer

eigenartigen Klausel wegen der Besahhi^ der

Zinsen, ilie S. richtig erklärt ist. Die Vor-

auasetzang ist, dals die Gläubiger, nacbdeui die

Sehnldner die Beiahlung der Zinsen angemeldet

haben, dieselbe nicht annehmen wollen: al di *a

fiij XMytai Toi dnvtlnm'ttc xoftimtdlfat ro»' | //xor

]

nqpi\tnüvna» fjüi» '^{i»Knvii\(av. Diese lieistiui-

ranng nimmt steh sdir sondnrbar aus, nachdem
Z. \) verordnet worden ist, dals die Sehnldner den

Zius den Darlehensglänbigcrn — da-s. niiis.sen

liier die davHOtai sein — jährlich ku bezahlen

haben. Wenn die Krg.'inznng retto»> richtig ist

und !Ücht vielmehr vom iloxtt^ov oder dävuov die

l!ede ist Moeh vgl. da> Ma.sc. lin-), mo werden

wir annehmen uiÜHseu, dals die ohnehin auli^er-

ordenttieh begünstigten Gläubiger das Recht hatten,

die Annahme der Zinsen an verweigern und die-

selben zu kaj)it.ali>ioren.

Im Kommentar werden die .Miweichuugeu der

eittselnen Inschriften sorgHÜtig veneiehnet und

besonders auch die Unterschiede gegenüber dem
iKirlelieu iler Nik.iri'tn an nriduniienos lietniit

Sauber wird zaiuiuiuieuge«lellt, wat> uns diese In-

sehriften Bber Zinsen und Ziostermine lehren

(8. 329). Hierbei ist es dem XV B, 5 genannten

070

Zins sehleeht gegangen. Derselbe betrSgt 4 Obolen

nnd "2 (?halkoi monatlich von 1 Mine und kann

unter rmstÄnden auf '> OKoIen von 1 Mine inonat-

liub = 10 pCt. jährlich erhöht werden. Die lierreu

Verff. sagMi, der erste ^s betrage S'/eP^^t.;

HomoUe, Bull corr. hell. XVI (189.>), S. 267 kam

auf eiivirou S'^p^Y, wrdirend derselbe genau

b'spCt. ausmacht. Eiu Druckfehler kann im

Reeueil nicht Torliegen, da aaoh 8. 386 der Zins-

fufs KU 8V«pCt. angegeben ist nnd sogar K. lUi)

der Zuschul's vou (j chalkoi monatlich von 1 Mine

auf l
''

,)pCt. statt 1 pCt. berocbnet wird.

Zum Sehlnsse werden noch firagmentierte Dar-

lehensnrkunden von .\morgoH, die Homolle a. a. ().

S. '_'7-2 -•i7t; veröffentlicht hat, angeführt. Diese

hätten schon wegen der Tenniuologie, so sehr sie

sonst TentBmmelt sind, eine «agehttidere Be-

haudlnng verdient. Statt ol davhiiittifc finden

wir für die Gläubiger III, Z. 5 ['Joi\- didat>nx6-

t\a<;\\ das vorgeschossene Kapital beiist nicht

«e o(f](aXoy oder t& dlp^nCtt« sondern rdi ddvua

Z. 14. In No IV, vielleicht einem allgemeinen

Reglement über Darleheu, also einem Gesetz,

heifsen die Mandatare des Gläubigers, welche das

Kapital eiadehen, Z. 6 n^gtt^kvtvi, wenn ich mit

Homolle P. 275 richtig interpretiere; in No. XV I)

«lagegen duvttiitui. Auch in No. IV ä heirsou

die Gläubiger lA ÖtSamKirfg. Neu Ahr das An^
nehmen dnes Darlehens ist in No. V, Z. 8 ^^dir-

ff»<T|.'>^rai]. wie Honudle wohl richtig <ru'"in/.<.

Auch mir kommt es recht nnwabrischeiulicb

vor, dufs die Stadt Arkesiue, die stets in Finans-

not war, in Flalle gewesen sein sollte, Zinsen xu

erlassen. Also hat wohl Kuinaiiudes VSjf^. djx«

l&SO, a. G4, No. 10 uurichtig erklärt.

Zum Schlüsse dieses Kapitels fiber die Ezekntir'

Urkunden venseichne ich, dafs ieh die Bestimmang

von XV A, I.') r (ilV ttrai li^r H'yyoftif iy rt olav

\ot «J»' dnnft(i{i^}t 6 duniaaf ^ oi n^a[aoyi\fS

imtQ attoS anoh geftinden habe in einem jüngst

publizierten Darlehenskontrakt au.s Faijüni (Bm^

liner l'iipyrns No. BU77 in .'^gvpt. Urkunden aus

d. kgl. Musecu iu Berlin, herausg. vou d. General-

verwaltnng 1893. Urieeh. Urkunden Heft 1H,

No. 69). Dieser Kontrakt, datiert 22. Juni 1*20

u. Chr.. enthiilt unlser der bekannten Exekutions-

klaiisel (Z. U— ri) die Bestimmung tö di x*'V"'

yiitcifof Tovro [xr'(>|io»' ttttm nuviox^ m\ nartl

|/07t|»i f\nt\ifi{M\%'t\t oi^; iv dijftoniM [xa]rrtx*xe»-

i)\i\aiin'ot'. I'iese Urkunde liefert nielit Idols einen

Beweis für das Fortliestoheu des griechischen No-

tariatsstiles in Agypteu, sondern aneb den Beweis

dafSr, dafs das xttqiy^w sieh von der ovyf^^u^^

14. Joni. WOCHKNSCiiUIÜT li'Üit KLABSISCUJä PUILOLOtiiK 180». No. 34.
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l«diglidi doTch die ei4^nhiiidige AnsfeartiguDg

1interschei<let.

Zu dein unter A T/ aV)g»'dnu'kten l r I e i 1 von

Megara in einem Streite Kwischou Kpi-

danros und Korinih ^Bf^. d^. 1887, S. 11 ff.;

8. 55 Hechte! (\. D. F. no. 302.')) bomerlce ich

blolä, dals zu der Notiz S. 347, Aum. W u. H. :{4'S.

Audi. 4, da& die Zahl der Richter (151) und der

x^taat^QSf, 'Greusbeatimmnogskommissare (.^1)

ungerade ist, auch der klar zu Tage liegende

Grand hätte angeführt werden können: Vermei-

dang der Stimmengleichheit wie bei Bestellung

der attischen 6i3taexif{)ut. Dafs diesen 1^)1 Rich-

tern und 31 tfQ(iant^{)tc ein Stlin'il>er beigegeben

war, ist selbstverständlich. W ie gewöbulicb bei

Bolebea sehiedariehterliohen ErkenniBiBsen itt er

aicht ansdrflcklich genannt. Vgl. Erica« Sonne,

De nrliitris exteruis, qnoe Graeci oeti (1888),

44 und 85.

MSgen die Herren Verfaeeer ihr Werk mit

ebensoviel Fleile und Sorgfiilt zu Ende führen,

wie rie es begonnen Lii'Mr, Mi- i'ni:il"M 'm'-'

ieh einer gelegentiiehen Bemerkung in der Km»
lies itudi-a ijrecqttu 189*2, S. 3r»fi entnonimcn, dafs

mit dem 3. Fsiscilcel, der die Inschriften ron

Gortyn eothaltcu soll, sie ihre Arbeit noch nicht

abznsehHeAten gedenken. Wir sind ihnen dankbar

fiir jeile Pönlerung der Studien auf dem Gebiete

des griechischen Iteolitti.

Franenfeld. Otto SohnttlMik

Tenmieknto bm enditoMiMr Bücher.

Addis, \V. ]]., ( Iirlxfiiiititi/ and tho Ruman Em-
|iirc. 8uiidu} Schuül .Association. XIV, 22 IS. Sb. 3,G.

Alle^ri, N., Tivoli e il suo SOgidorno. Stadl

demo^ratici e mc(crolo$;ici. Roma. 4"-eott SIbtotipie

c una zinrogrofia. I.. 4.

IJriinn, H., GritThiscIie Knii^lijfsrhichle. I. Die
Anfiiiigc uud die älteste dekorative Kunst. Hanchon,
Verlagsanstalt f. Kunst n. Wiss. XIV, 185 S. 8 mit

142 AM.ildiniL'.'ii A 7,:iO.

Calliniat liiis. liini t-ii Diana c sui Lavacri di

Pnllade. Ri-ieiisioiu', traihi/ionc e commento dl C,

Nigra. Torino, Looscher, 157 & i.
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.1. 1 1 V itIiit k . ipkt« »h-r irrim'liiiirluüi I'lastik.

1. Aull. I UiiikI iH. T.. IVlii li!«) ff2n

rlir. Hr 1 ({<• r. Dif uivki-iniailu' I.Mkiiluijt»' von •icn Orti-
l>i rii .\);iiiiii-mn<>iiK iiikI 'h i Si im n (A. PiirtvriiiieU'r) . WJ»

H«' '•••l.<r II • t>(r il. n >^ liiil;:- l.iiiu. Ii • rktart v. K. Aliiclit.

V. H.| All)! I W < ui.,\\\ . Ii77

Ari -I "N- ^ "Iii T.III iit M.lik uii'l lilivtliimk ili-d

klttMisrlit'ii tIciliMti'iitiiiii». II. lliL von K. U°ugl|>bal,
hmug. von F. X»ran {M. U.) 9!9

eil. K Biihtip. Uf «•Ijn'tivoram vfrriskKnm in 'TOC
iniiiiiti'itii^ inKti^iiniii) «».ii A<"ii-l»y1iM» <I,. N'nsli. . . , rk-!J

<>. K I' III III I' r. Ai'iiiiiiiiii Ii. .'\ii<lr.'i>i-ii 1
liH'

J. üinti. Itfr Kiiiilurn «l<-r Am puelirn il«a liurnx nurilio
dcntwlie LitMntar iIm XTIU. Jahih. (H. lloiMh) . m

F. Dnlittlts, Ii«t Obmctbncli für die untorra Kimen,
in. Aull. vollKtitniliK utofivaHi. ron J. AVeiswoiler
(KiKli'iiiiinni

Annttitf': UvÄ.TMtini'irhf /i'ili^'lirili III — Milt»'iliuit:rii 'U-n

Knin.'i'lii'h |iriit>;i-lii'ii iir<'liii«>Iii^i.irlii>ii liiMtitiiiH. ,\ili<'-

iiis.li.' Alitiiliin«. Wll ». nnn«ir»l ll.\ i.-w Vll l.i. —
.l>>uriml ili-i •iiivi»iils.".\]iril

tififttst

Mtlltüuiri]: AruJt'iulio de* iiM(!ri|>tiona et licUw-WUrea. 5 Mai.
I». Miti .........««».......**

IVriMrAtwi um tneklmmtr AM«r

OVO

«SB

TUM

TU»

Ilit' Herrin Vi:rfnssi r vnn IViu^nniinirii .
|)iÄ?(ciI;ili>iiiiNi miii! -"ii^ti^'i'U (ii'li ;,'i;iil[cit3-i hril't'ii wenlrii t;ilMltu.

U(-xeii»iiiii.scxc miliare an U. l>acrtn<.rs Vt-rla{;»ljttcliliaiidluii^, Ittrii ii .S\V., ScLuiivbcr^rurstr. 2ii, cin.'ieiKluu m unilL-ii

Reiuisineii md Antelgei.

J. Oveibeck, (ii'^cliii liti- iln- '.'rii i lii^clii'H Pla-
stik. N'ifirtL! uiii;:i'arlnik'ti' uiiil vriiin lirti' .Viiflaf"«".

Krsfer IJaml. .Mit II».t .\bl»ililiiii,;:iii, I.eiiizik',

J. C. Iliiirii'lis'silio Kiu-Iiliandlung. \6'J3. i'rcis

IC JL, gcbuiiik'ii iO JL

Nachdem 1857 Orerlieeks PInsttk znerat er-

Bcliieiieti nml von <la an in wcitoii Kn-isi-n hIh

das lieste 1 lainliiiu'li im < it luMiH^lie «.fL-lilifjlK'ii ist.

liegt uuuiuekr der erste iiauil der vierteu AuÜugc

oUstSodig Tor. Zwölf Jahre sind seit dem Kf-

scheinen dea ersten Bandes der dritten Deiirboitiing

Terflossen. Ein \'('nj;l<'i<li mit diosiM- rr\<^\. dal's

die Verlag.sbuclihaiidluiig mit iiecht das Werk in

seiner jetzigen Gentalt als gründlich dnrchgear-

l>eit<'t iiud sehr ansehnlich vermehrt hezeielinet

hat. Denn der Te.xt ist von -ISC Seiten auf hy\l\

geütiugeu, die Ahbilduugeii sind um 50 Niiinnierti

entärkt wonlen. Begrfindet ist dieses Anwaebsen

des Uan<h\s znra grofsen Teil diireh die Knude

aus dl r iiltcsri'u nnd iiltercn priechisclii :i Kiiii^t.

L)aää schwierige üebiet der .\iifüuge der biidendeii

Knnst in Griechenland hat der VerfaHser, gestfitzt

auf eine genaue Sac-Iikeniitnis, luil i^rol'ser Sorg-

falt behandelt und ilie all<Tiieue>ton Kutdeeknngeii

verwertet. »So wird die wuhlgeluugeue Abbildung

4eir *Krone aller mykenSisohen Knnstarbeit*, der

Goldhechor von Vaphio mit Kreudo» begriilst

werden. Unter dcu uciien Abbilduugen der Kunst

di s sedisten .Tahrhiiiiderts verdient l'i|?iir tl n.

alte culuinna caelata vou Epheeoe, eine bcüuudere

ßrwrihnnng. Desgleichen sind die neneu Akropolis-

fiiiiilc in vielen i^tüeken veranrichanliclit. Itei den

arehaistisduMi Skii!|ilunMi ist no. (57. Reliefs von

einem kuriutiiisclien Teiujielbruuueu, jetKt besser

nach den Abgüssen, die Ton WUnsbnrg ans vor einer

Keihe vou Jahren verbreitet worden i<iud, hentn-

stilloM. Aiierki'iinnn«,' vi-rdiont <!a^ I'x'streben, AU

den oljfmidschou (jiebelu echte uud ergüuste Teile

dnreh die Farbe kenntlich sn machen. Dt^cgcn

wird der schüue Kopf der .Vthena l'artliriios, der

in diMi .Vntiken nenkinälern I ISSd. Tafi'l S ver-

üti'eiitlicht ist, uur uugerii verniilkt. Kbcii-so hätte

der wm^ehende Einflnfs Polykletiscbcr Schale

auch ditrch einige in iliiscn Kreis gehurcnde

Werke ijezelgt wenlcn inüs.--i ii. I>ie Tyranneii-

inörder (^Fig. 'iti) uud die Ari.stion»tele (Fig. 4ö)

können in diesen Abbildungen nicht gewOrdigt

werden.

Krieii'iitiTf ist ilcr <!oliiMnfli der .\unierknn<(-'n,

die stets dem Werke c-iueii hohen W ert l"ür den

Forscher verliehen haben, nun dadurch, dafs sie

nicht mehr nach den einzelnen Iliiehi-ni, omlern

auch naeli den einzelnen Kapiteln l>i iij;<'riiL^t sind.

Freilich am bequeiusteu würden dieselben unter

dem Texte selbst angebracht sein. Sie werden
aber auch ui dieser Foriii ßr jeden Forscher un-

entbehrlich sein, zumal der Verfasser die weit-

uiyiu^L-ü Ly Google
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Terzweigto Littoratnr mit grofser MShe imd mit

umsichtiger Kritik verarbeitet hat.

Auastattnng und Druck ist ileä Au^ieheus der

Bnehhandliing wBrdig geblieben. Ebielne Drnek-

fohlor lasäou »ich leicht berichtigeu.

Früher biUlete Overbecks (^'schichte der (irie-

ehisclieu l'iastik dus einzige llilÜBinittel tiir den,

welcher die Entwioklniig der sfaitnarisehen Kanst

der llellcuoii keimen zu lernen bi sin lii war. .letzt

sind die ISiicher von Miirray uiul Lue\ Mitchell

iii Knghiud er&cliicueu. Bei uiia hat Säbels \\ elt-

gieschiehte der Kamt verdiente Beachtung ge-

funden. Am reichhftltigiiicn ultet i.st die Ristoire

de Mcnlptiini tirceijue von ( 'ollii^rion, ileren erstn-

Band die Kunst biü ciuaclilielüiicii l'liciiliu» l>e-

haadelt nnd mit 278 Abbildongen am^estntt^'t

VoilstUuilig Miiliegt. Doch besondei'b in Dentseii-

liind ist (Ins W e!-)< von Overbeek aneii In-nte iioeh

da.s beste llandbucli. Die vierte Aullage ist liir

jede Bibliothek and für jeden KittKelnen, der sieh

mit grieehiseher Kunst beschäftigt, unentbehrlich.

I>ies ^elit selion aus der von mir gegebenen orit-n-

tiereudeu l benticbt hervor. Einzelheiten gedenke

ich in einer sweiteu Reeeniiion zu betpreehen.

Mnnehen. Heuuieh Lvdwig VrlMhft.

CUrittiaa B«lg«r, Die ni.\ kciiisclic Lukalsagc von
den Gr.il>ern Aguiucinnuiih un<t der deinen
im /.usaininunhange der grieehisciien Sagen*

' «ulwicfcelung. Mit einer KekouBtniktion des

Schliemannseben Crrftbcrmndes nnd sieben Plänen.

Wissenscli. Heihige zum rrdtjruinin des l''riedricbs-

ti)nina>iuiii>. lti:ilin, II. Gie rtuei. 1

iiiia uugewühuiich inhaltreicheü i'rugramiu, dan

dnrchans aaf grSudtichen gewiHsenhaften Stndieu

beruht, ein sehr soh&tsbarer Beitrag zur LiKsnug

der seiiwieri'o n l'ni^eii. welche sicli an die vun

SSehliuuuiuu entdeekteu Öchuehtgrüber der mjke-

nisehflii Borg kutipfeo.

Der Verbarar b^^nt mit einer interowanten

Erörterung der Bedeutung, welche (oj>ograidii>'ehe

Fakteu lur die »agenbildeiide Phantasie hatten,

iiiäbehoudere wie luau Gräber mythischer Helden

enehte nnd fand und wie rieh an Torhandenon

Deukmulern die Sage empurrankt«'. Der zweite

Abschnitt ^telit lest, welche Vi>rstelhuig die atti-

schen Tragiker vom tjirabe des Aganicuinuu hatten;

es eigiebt steh, dafs sie nnr dem Bedarfhisse der

BOhue folgen und von niykeuiächer Lokaltnulitiun

gar nichts enthalten. Wertvoll ist hier nanientlieh

die geuune Behuudiuug der topographischen An-

gaben über Argoe aud Mykenae bei Euripides.

Der dritte Abschnitt »die mykenisehe Gräber-

aage - stellt zunächst die Cberliefemng der Ijokal-

sago der Mykenäer bei l'ausanias fest.

Der Verfasbcr ist hier in der Lage, zu »einer

schon früher rerSffentliditett Annahme, dab die

Ncunnng ih r 'iriU^er derElektra und ihrer Kinder

im Texte <lf.-- r uisunias ausi^rfallcü >ei . die ent-

schiedene Ueistininiiuig vdu lliUi^ luilteiieu zu

können, der jene Annahme fDr aweifelloa hält nml

darauf hinweist, dafs sie anch sehen ton Knyser

ausges|)ro<'hi ii «nrden war.

1 )er \'erla>ser w endet sich dann zu der schwie-

rigen Frage der Rekonstruktion des GrSberrundm

auf der Burg von M vkcnae. Durch eine surgflittige

kritische Benutzung aller positiven Angaben Sehlie-

uianus zusammen mit den Daten, welche die ge-

nauen Aufnahmen Steffens bieten, Tenneht der Ver-

fasser zum ersten Male eine Rekoastrnktion <h>

Uriiiierrumles zu geben, wie es unter der Knie

verborgen erhalten war, bis 8chlioamuuä goUl-

suehende Hast diese grolsartige altestgrieehtsdie

«irabstätte zerstört hat. .\nf S. iC wird eine ge-

schickt gezeichnete An>iclit tles rekonstruierten

(irabtymbos mit .seinen t^ielen gegeben. Soweit

ich dieselbe kontrollieren kann, scheint sie mir

richtig zu sein. Mit Itecht betont der Verfasser

gegen Soliuehardt. daCs die Sielen nicht uuter dem

Niveau des Kinge.s Htanden. Kr wciüt uuoh, üals

nenn aufrecht stehende Stelen, alle nach Westen

gewandt, sich in zwei parallelen Beiheii über den

(iräbern befanden, und dals das (iräberrnnd ebeu«i

lange sichtbar bleiben uiuliite, wie der iMugaug in

die Barg durch das LSweuthor ffthrte. Sieher

konnte Ilellanikos. vielleicht selbst noch l'ansauias

<lic .\ulage mit ilureu ätcleo wohlerhalteu be-

trucbteu.

Der Abschnitt „snr Oesohiehfo des Gnbor-

rundes'' bringt nichts weseutlich Nonos. Mit l u-

rccht schlielst sich hier der Verfasser zum leil

au die früher von Adler aufgestellteu Ansichten

an, statt den feineren fichtigeren BeobaohtnngeD

von Steffen zu folgra. Letzterer hat aidier resht

iti Be/.iig auf das Verhältnis der westlioheu Rin^

m.iuer und der Gräberterrasse. Die Kiugmauer ist

in ihrem Kerne rein kjUopiseher Bauart und wurde

erst später polygonal verkleidet In diese Zeit

des rinbaus. <ler auch das Löwenthor augeböf^

tiiilt allem .Anschein naeli die .\ulage de» Gräber*

mndes. Die Gr&ber selbst nnd natnrlieh viel Ütsr,

,
brauchen aber keineswegs vor die Ringmauer in

ihrer älteren Ucstalr zu fallen. i<t g.Ta'ie eio

, Zeichen ältester Kultur, dals mau die Gräber inner«

halb des Mauerriugs, iu unmittelbanter Nihe der

I Wohnstiitten errichtete. Die tixSbar gehSrsn jß
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so dem koBtKoniien Besitase eines Hemeher-
jjesrlilcclih's ilUest«T Zi>it. Anoh auf (Ii>r Akrojiolia

zu Atlivn bat man (iriilter iiiyk<'iii!«4;lier K|ioclie

giefiiiiden utM) dachte mau »ich spätorbin die <jrül>er

der Heroen Erecbt^Miw und Kekrope.

I^ii' K \ kln|i!s<'!ifii Ilaiisiiiaiiorii, ilie das (iräher-

ruud uiiigel>eii, sind iiicbt, wie der Verfasser nn-

sonehmea aebeint, ipSter als dieses; im Gegenteil

scheinen sie meist älter xa sein. Ich hübe Mjke-
liisi lii- Vif-cnliiMor S. .'lO vcniiutt't, il ils ilcr l'Iattfii-

riag i'iieu deslmlb äugelest \viii<li>. die Orüber

dnrch zn dichte Bebauung ring-um profaniert zn

w< rd< ii drohten. Aiiph habe ieb dort S. 51 auf

die intrrcs-unfc, aiu li von Sti-ftVii nii lit Kcoliai-litoti'

Tliatsiicbi- liingf wiesen, diils au eimr Sti llr die

S|iiir einer einst nnter dem GrSberring dnn-li-

•fi-ln iidfii kyklo|)i!<i-ii<-n liausnianor «'rbalteu ist.

Für tlie Krkoiistniktioii der Stfli-n wäre di«^ clicii-

dort S. 50 gegeliene Notia /ii verwerten gewesen,

daft die Stelen, wie rieh an den Frof^menten am
Orte 7.um Teil noch erkennen liel's und ancb

Si-Iilifumnn S, ISS einmal andentet, in liorizniitali'ii

l'iailea eingezapft, alsu niclit einfach in die Krde

gesteckt waren.

In dem Iidzti-n Alisclinitte ^Knt.<4tcbung der

n\vki'uis(dH'n hukalsat'f- w«'i>ft der N'crl'aswr .selir

brdiTseb nach, wie in einer Zeit, wo niau von den

wirklieh nnten Rograbenen längiit nicht« mehr
wnl'sti', ilie Tliat«a<lio der nenn St4 ii'n in dem
(Jrälterriiiide, knnibini)-rt mir <l»'n Aiiiialicii di-r

lionieri^jciieu iViesie, jene mykeniselie Lokultrudition

hervorbraehte, die nns bei I^iasnnia* erhalten ist.

Die Arbeit des Verfassers stellt in einem sehr

crfrenliclieu Gegensatze zu di r ulMTdäi hliclien.

flüchtig gearbeiteten populären 1 lai>teilung <Schn-

chardtB und xeigt, wm bei geumem Naehfonehen
Holb.^t nun Scblictnauns oft so verwirrten und im

Positiven so kUmmerliidien Angal)en zu mufln ii i^i.

Um 80 lebhafter winl ein alter Wuum'Ii m uns

rege: mdehte die «rcl^logiBeh« GeeellBohaft in

Athen doch endlieh die Tngebfieher heiauHgi'ln'u,

die Staumlakiä über die Schliemanns«-hen Ansgra-

bnngeu führte! Nach dem fluchtigen Blicke, den

ich früher in dieselben wnrfbn koante, sind diesel-

ben voll genauer, iiiichiem beobachteter positiver

Angaben, die für alle die hier behandelten Fragen

TOD der grölstoa Wichtigkeit iteiu könuteu.

A. Tutwtnfler.

Herodetot, fttr den Schalgebraach erkUrt von K.
Al.icht. Uipzig 189-2. Toiibnor. V. IM. Rn.li VIII.

IX und 2 indiccs. 4. verb. Autlage. 23ä

JL 1,50.

UnermBdüeh sacht der nm Herodot hochTer^
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diente Heranageber seine erkttrende Aniqpibe sa

verbesiem. Pnvou legt auch die 4. Auflas des

5. Bandes beredtes Zeugnis nl>. Sie ist gegen die

3. Auflage um (i Seiten gewachseu, die gauK deu

Anmerkungen m gute gekommen sind. Bei

aller Anerkennung des Cudxttenen wöuschte ich

doch hier einiges geändert zu sehen. VIll 19

wird erklärt ms^v nämlich xt^i xo/«id^v ; besser

fal'st Miodoäski De ennntiatis sobieeto carentibns

alln(^ Ileriidniiiiii. Oracoviae l8Hti ]•_> ti^v wfi^f

adverbial = temperi u. Te(|^eicht Her. 11 2. Vll öO.

IV 28. Xen. Oee. 17, 1. Aaeh giebt Hiod. in

fiilftv MfSit eine zweite Parallele, X«n. Cyr. 6, 3,

— \III fiH IcM'ii wir ^yr.troi ntQ, d. kon-

zessive »aiittQ ist durch iu< „tiirwahr, sicherlich''

verstärkt*. Gans wohl, aber an dieser Stelle?

Kallenberg strich mit Hecht loi, deuu nach

Krüger '!r. r)<J, 13, '1 und zu Arrian I .'>. T liM<let

sich xaitot mit dem l'artieip uur bei Späteren. - —

VIII 60 soll n t94ln rliwt9m aaa den vorber-

gohonden Worten oi'xvia etfßiat werden. Es ist

ja richtig, dals yiyKs!>tu uur an dieser Stelle

pros[iero evenire ist, aber Mied. a. a. O. S. *23

vergleicht passend 1. die Opftmnsdrficke ra icf«

yiyinai etc. bei Her. IX Gl. Tlmc. V 55. Xea.

An. II 1*. ;!. '2. xotf^ftt Her. III 4J. '> — trii'xitag

/«(M^^M — \'lll 120 wird bei fiüÄjLoy lor Jir^r-

f*6tvt auf den 'dnrehans nngewOhnliehen Gebrauch

lies ^ vor dem komparativischen Genitiv' hinge-

wii'scn. I>age|[,'('n bemerkt K. N'otlo im Korresp.«

Iii. f. d. (JeL- u. KeaUchuleu ^Vürttembergs 1886

Heft 3. 4 SU dieser Stelle: ^ sei nickt pleonastisch«

sondern nQoi zu lov 2:iQVfi. zu ergänzen, füiXJtov f
bedeute 'eher als' im ISiuue von 'nar nieht* wie

V 118.

Di« Textgestaltnug ist, obwohl sieb emige
Abweichungen von der 3. Auflage finden, wie

\\]\ 3 fifyn r» TTOin'ntvoi , l\ lO'i o'rM

ifmofitri» uach Gouipcrz uud Naher, auch in der

4. im gansen konservativ geblieben. Mit Reeht

ist VIII 11 air^ nach A BC beibehalten, i:» Sitzlcrs

\iöy nach TTttQflxoyio abgelehnt, desgl. (10 Nabers

(Muemus. Xili 1) lovio für töu, ib. Vaickeuaers

nnd Naben luaafyoQiay fät »tetiiy9ftetV} desgl. 68 b

Sitzlers ye und Steins dt zwischen if^v iovttay,

73 richtig 'E^fnatv geschrieben, nicht 'ICQfiiöt'tj

uach P d z 8itzler, denn auch Xeu. liell. VI 2, 3

hat 'Efiuw>>, IX 17 ist tt^Ü^ eingeklammert,

während Gomperz es dnrch I'mstellung von ixemtg
zu retten sucht, 33 Jtäytf.; beibdialteu, obwohl

Gomperz Her. Stud. II b'Jl A. 1, da Itav ndyug
anrioMen, sehreibt: lig ii ä. t& Mrwm, 49 dai
tov Uamn^ gegen ABRsr, welehe die PrSpo»

21. Juni. WOOHBNSCHKII'T FÜR KLA-S-SLstJUlä 1'lliLui.OiiIIi. 189Ü. No. 26.
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sition auslassen, !)4 dwcciv nach i'ioniT^Kn oiu-

geklain inert, 12"2 ov yäo tot nach v tl z gcschrielieii.

Audere ätdleu hätte mau lieber geändert
ge§eheii. So ist Vlir 66 «cra t« ^n^ei^v xrn

r,^(r( r^Doi beibebalteu, Wiis Kallenberg Juhrcsber.

isss 8. 30') mit Rt'.-ht venläolitif? crsr-lieint.

Vlll S2 «»»^(i Jiuiiunui ist schwerlich richtig,

Krüger «rgSuste zn ^ ^7V»>mc^, Sehenkl tw>>

triiifitvita» , Sitxler tü» danav doxtfto^ ö[ioi\( im

fidhffrct; das Kirlitifjo ist noch nicht i^cfnntlcii,

ytit' uuüb IX llU ^u(''»'o»' nucii niclit, wotür Sit/lcr

•als Notbeheir vonehlag. YIII 88 wird

doch wohl mit Nah«* iiißitXXomtav xn sohreibcn

sein, 98 \or'EXXr,(rt mit Htein *V oder mit Sit/.lcr

ntiq' 2u ergänzen beiu, lOü (»tfufitalfut mit Madvig

adv. in Oobet Mnemos. XII 3 nnd Knllanberg

j/csetzt werden mutten. IX fii) nnd 8,') ist tÜK vor

(^illiiHMV niid -fiyit'^TfMV keine Notwendigkeit.

Doch über diese und niuuehe andere Stelleu

]jU8t sich streitoD, unbestreitbar aber ist das Ter«

«lirisst. (la.s >ich ilcr 1 leransgeber von iicticin nm
die lierodutstmlien durch diese treiflicbe Au.-gabe

erworben hat.

Liegnitz. W. Oemell.

Aristoxenos von Tarent. Molik uml IMiytlunik

lies klus^' iscIiL'ii lluUcnentums. 11. Hand.

Jtcrichtigtcr Origiiialtetxt nebst Pndegouiena von

IC. Wcstplial. Herausgegeben von F. Saran.

Leipzig, Ambr. Abel (A. Momer). 1893. Gr. 8".

CCXL» 81 110 S. A 20.

l)cr im .Tahrc l-SS.'i cr-eliienouc. die t'lier-

etzuug und Krläuteruug enthaltende Baad des

Westphalmben Aristiixenos verbieHi auf dem Titel-

blatte, dafs sich der Dmek des» griechischen

Textes sofort ansciilielsen würde. Trotzdem sind

zohu Jahre vcr»tricheu, ehe der jetzt vorliegende

Textband ausgegeben werden konnte, nnd ihn zum

AbsehlnA zu bringen war dem Verfasser sell).st nicht

mehr v<Tgi>unt, sjondcm miil'sd' umlen'n Ilämlon

fibertrageu werdeu. Als Liruud des so lauge ver-

nSgerton Abschlnases der Ausgabe erwähnt der

Verf. iu dem uocli von iiini selbst gei^elu'iobonen

Vijrworf ilit^ ilim sehr scliwcr ircworilenc l in:iu-

dcMiag maueher ihm lieb gewordenen Au-sehauun-

geu fiber die griechische Musik; doch wird man
kaum fehlgehen, weuu mau ihn auch iu der Cber-

hiuitung de.i Verf. mit anderen jjröl'seren Arbeiten

und iu der seiner cigeuen Neigmig widei-strebeudcu

Atuarbeitung eines britisehen Apparates suchen will.

Der Textband sollte nach Westphals nr-

sprünglichem Plane als erster bezeichnet werden,

während er den itu J. Jbb3 crschieueucu liuud

als zweiteil angesehen wissen wollte, wie die

wiederholten Verweisungen auf diesen mit 'Band II'

(/.. ü. S. XX Z. 1, S. XXIII Z. 9 V. 0., S. XXXllI
Z. 1 y. n., S. LXIV, Z. 3 t. o.) dentlich «eigen,

nml -iiUtc seihst ans I'rolegomena, 'l'cxl iiimI kri-

tisdiem Allhang nei)st der hiteinischeii l hersct/.nng

voll liugavinus bestehen. Jetzt wird der cbeu

nnsgegebeue Band als zweiter bezeichnet und

hat I ir,e aiulere. woniger empfelilensw t rti' Au-

onlniiiig der Ti-ilc erhalten, indem ilie drei den

haudsehriftliclicn Apparat eiuiialti uden Abseliuitte

den Prolegomena als III., IV., VI. Kapitel eioge»

fügt sind, nnd diesen unter dem kanro zu recht»

fertigenden Titel 'Aristoxeucac restittitionis ufipa-

ratus' <lie Ciogavtuiache Übersetzung der lisir-

moaik und dann der griechische Aristoxenostext

folgen.

Für den Text der Harmouik haben dem
Verf. anfser den von 1'. Mar(|nard benntzteu Hnud-

schriflen noch die too Herrn Cb. Em. Badle iu Paris

schon im .1. 1 SS'j ihm zur \'ci fiignng gestellt^'ii Ver-

gleichuugeu des tStruliiburger Codex H und sicbeo

Pariser Ifanuskrifie «n Gebote gestanden und die

Variauten der beiden Ton FHedr. Bellermauii ver^

glicheiien Lipsieuses. Die von Herrn llnelle ge-

gebeuo Beschreibung aud Cluiraktoristik der Fariser

Handschriften und des H, die bereits im Bande von

188;i p. LXl—LXVI mitgeteilt war, ist jetzt iix Ii

vollstiuidiger p. X< \ 11 — ("\' wiederahgedruekl;

aber VVestphal hat sieh iiir seiue Textreeeusiou

im wesentlichen mit dem Marquardsehen Apparat

begnügt und darauf beschränkt, diesem lüe IjCS-

arten iles II zuzufügen, die Pariser Handschrifteii

und die beideu Leipziger hat er so gut wie uu-

beaebtet gelassen und erst der Herausgeber, Herr

Dr. Haran in Halle, hat sich der mühevollen Ar-

beit unterzogen tliesen vollstäniligereii Apparat

uuu auch dem \\ estphahicheu Texte auzupasueu

nnd dabei die Angabe der Varianten des H naeh

Uiielles Originalkollation ergänzt. — Ms ist leicht «n

ersehen, dal's \\ . bei seiner Herstellung des .\risto-

xeuostexttis nach Man^aardB verdieu«tlicher Arbeit

auf die Handschriften kein grofses Gewicht mehr
gelegt hat, sondern, wenn er verspricht (II, p. LIX),

den Text in einer dem wirklichen rrhcK'r aii-

gemcsseuen uud seiner wiirdigeu Form vorzuführen,

von einem grBndlicberen Eindringen in das Ver^

stäiidnis des .Vutors und einer sorgfältigeren Ver-

gleicliiiiig der jiiirallcleii l'articii der drei llarim»-

uiken des A. uud iler .späteren Musiksehriitsteller

die Beseitigung der schlimmen Schäden der Ober-

lieferung erhoft't hat. Denn dafs der ul>crlieferte

Text vielfach durch Autdossungen, Umstellaugcu

uiyiu^L-ü Ly Google
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iiikI KiiiHrlialtungen entstellt sei, crklürt or sollisf,

aber er sieht dio Itestitution de» Kiuhtigeii in

vielen Fftllen dämm für mnglieh an, weil um die

Itostc ineliriTtT Scliriftcn des A. iilxT (leiis» II>en

iic'gt'iistantl vorli<'gt'ii, die gewisscrmalseu verschie-

deno Aufgiilicu deü^^ellieu Werken reprasootiereu.

Hei den Andernngen, die er TOTnimmt, insbesondere

den KrLr"i!i/'i"g«'ii aii.<};cf;tlIoiier Süf/i- oder jiröfserer

l'artieeii, überall die gpuaue Fassung di»h Originals

«ieilerher»tellen su köuucti — darauf froilick er-

hebt er nicht den Ans|>meh.

Kh ist iiielit 7.11 IciigiuMi. dals diircli W.'s lang-

jährige unermüdliche lieschüftigiing mit seioeni

liiehltngasehriftitBlIer die Lesbarkeit des Textes

der Harmonik erheblich gewonnen hat, nnd i&r die

(.'bersicbtlichkcit ist von ilnn — viTglichoii mit der

Marqnardaoheii Ausgabe — iu dankcMiswortester

Weke doreh Koinmnentitel nnd Kapitelüber-

schriften, durch Kapitel- und l'aragmphensahlang

gesorgt worden. I>ie als iMiisi lii.-hsi'l fremder

Hand, Scholien u. dgl. erkannten Sielli n >ind durch

kleineren Dmck, die hier uud da nötig gewordeuen

Ergftnsni^n dnreh SpitBfclammem, die Lflcken

dnrcli rnnl<ti- uli-r Stenn- kenntlich gemaelit.

Der Text der IJlijthniik ist im wesentlichen

eine Wiederholung des im Supplement der Metrik P
(IBGl) 8. 3—21 nnd S. 44 fr. gegebenen Textes mit

einselnen nacht riiglirlien Bes.seningen und der dein

dentsehen Ari^toxeuos vom J. lHÜli cutüprechenden

Pamgrophenteilnng. Der Wegfall der Worte «tri

näJUy-avy9f ioy in § 14, TL 2(i beruht auf einem

J^. 110 berichtigten Ver>^elien. Da zur Khytliuiik

der Variauteuapparat in WestphaU i'apiereu fehlte,

so hat der Heran^ber f&r sie die T^arten des

Maroianns (M), des Vaticauns (V) nnd des I r-

binas (f")\ wii' sie Mari|iiard im Anhange sriner

Ausgabe p. 40U ff. giebt, iiu VI. Kapitel der l'ro-

legomena xmammengestellt, wobei allerdings von

der AiiflTdining der Lesarten des Urbinas (D)

hätte vi'illi;^ abgesehen werden kimnon. da dieser,

wie iStudemund erkannt hat. nur eine fehlerhafte

Abschrift des vorher von einer «weiten Hand kor-

rigierten Vaticanns ist.

Für die aus l'-ruil.)-l'lutar<li <ie nnisiea, ans

l'sellos' l'rolambauuuicua uud aus anderen Suhrift-

stellem entnommenen Aristoxenoafragmente
vermifst man die Angaln- der .Vbweichnogen ton

der Iiandsehriftliehen riierliefernng nnr ungern.

Auch die Mitteilungen Stndeniniids aus den iland-

echriften von Plntareh nfoi ^loraixfi^ hei Amsel,

De vi atqne iodole i-hythnionun, \ rati.sl. IS«?

Mre>latier l'hilr.l. Al>h.iiidl. I .Sl Appendix p. 12Ü

sind gau2 uuberücküichtigt geblieben.

682

Von den Prolegomenn behandeln die vier oben

noch nicht besprochenen Kapitel (I, II, Y, VII)

Leben tind Schriften des A., seine Lehre vom
MeIo.s, seine Rhythrniuslelire nnd seine vermischten

Tischge.sprüehe. Das e r.s t c Kapitel giebt in etwas

weiterer Ausführung das schon anderweitig vom
Verf. Vocgetragene (y^. Harm * p. 33 ff. Mnsik
des griecl). .NUertiiius p. ISO ff.) ninl macht sich

aulV-i-rdeni eine Ehrenrettung des A. zur Aufgabe

gegenüber den YorwQrfen der Verlenmdung und

Fnischung, welche ans dem Neide seiner RiTalen

und (Jegner erklärt werden. — Das zweite be-

spricht die vier harmonischeu ächrifteu des A.

(zwei IKtciligo, eine G teilige nnd eine 7 teilige

irQoyfunfUi) nach Inhalt und Anordnung nnd geht

genauer ein auf eine Vergleichmig der aristoxe-

nischen Angaben über Klanggeächlechtor, Oktaven«

arten nnd Heterophonie mit denen anderer Schrift*

steller. Hier wird gegenüber H. Gnhranen von

K. Graf weiter ausgeföhrteii Kiinväii<len gegen

W.'s frühere Aufstellungen eingeräumt, dals die

huterophone Instmmentalbegleitimg des Gesanges

anch in der pindarisohen Zeit eine einstimmige

war, und ferner <'. v. .lau die Koiizessitm gemacht,

dals nicht mehr wie im 11. Baude (v. 1888) von

TereensehlBssen die Rede ist, sondern nnr von

Primen- und Quinteuschlüsseu, weil für jeue ein

ausilräcklielic > Zengiiis bei den Mnsikschrirt -teÜem

nicht nachzuweisen ist. An der früheren Auf-

fassung der PtoIeraSisehen ^Adpi; aber wird mit

aller Entschiedenheit fe^ifehalti-n. — Das fnnfte

Kiijiitcl enthält die Darstellung des Systems der

Küuste und der Kh^'thmuslehre des Aristoxeuos,

letztere in gri'd'serer Aasf&briichkeit, als sie hier

zu erwarten war. nnd zum gi'ölsten Ti il in wört-

licher \\'iederliolnng aus des Verf Mnsik des

griochi^ehen Altertums {Ü. 12—17 u. S. 2üj—316).

Ref. glaubt, dafs W. an dieser Stelle rielmehr die

kürzere Darstellnng desselben Gegenstandes, die er

in der Vierteljahrs-eliriflt. f. Musikwissenschaft \U
(18'Jl) Nu. 1 gegegel)eu hat, wieder abdrucken

zn lassen beabsichtigte, mit der zwei Partieen

(.^. CXLVI-CLI nnd 8. CXCVIII ff) in der That

genau iihereinstinimen. — Das siebente Kupitel,

da» sich auf jVristoxenos' venni.schtc Tisehrcdeu

bezieht nnd S. 96—107 des Textes entspricht,

wie<lerh<>!r nnr this von W. schon in seiner Aus-

gabe \un l'lntarchs J^clirift de mnsica ^'orgebril<dlte

uud enthält manches hier, wo es sich nur um den

Nachweis der Aristoxenosfragmente handelte, Eat-

behrlielie. — Dagegen wäre am St-hiusse des

Bandes die Meigalie eines Hegisters für das ganze

Werk sehr erwünscht gewesen, da es nicht immer

Sl. Jani. WOCHBNSrilRIFT FÜR KliASSISCHB PH1U>T<0nlS. 1866. No. 26.
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leicUt iat, die uu verschiedenen Stelleu vurkom-

menden BeipreehirageD denelben GegeustandeB «n»

sanimcu zu finden.

Dafs die Korrektheit <h's Druckes in <li-n nocli

vom Verf. nelbst besorgten Teilen des Buches gar

ieks sa wfloMli«o fibrig ISTrt, ist sehr bedaneriieh,

wenn man auch bei Westphalschen Bflohem an

solche Dinge gewöhnt ist; doch hat der Heraas-

geber mit aDerkeunen-swertem Fleifse eine grolse

Ansabl Bmehtigangaii sn diflsen Teilsa auf

S. 108 110 zusiiiiHiii'ii^'estcllt, freiiicli ohne fnr

sie den Anspruch auf VolUtündigkeit zu erheben.

Im nbrigeo ist die äafiere Aontattang des Bandes

eioe Tortrafflidw, und m ist mdit za swMfeln,

dafs das Buch anrh in dicsrr Hcstnlt cino will-

komnieuo Gabe fiir alle sein wird, die der gric-

chisohen Mtuik ihr Interesse yridmen nnd den

endUchea Abaeblaft des Workes gewi/s sob<» ssit

langsr Zmi erwartet haben. H. 6.

Ch. £. Bithop, De adjcctivotnin verbnliiiiu -/o;

tcrminatione iusignium usu Acschylco.
Disscrtatiü inaui^urali^^ Liiisia«>. 81 S. 8".

Tu der Leipziger luaugural-Diätiertntion obigen

Titels natersucht Gh. E. Bishop die Verbaladjektiva

aof fOf anf ihre Bedeutung. Er fQhrt dabei aus,

die \<li<'otivii vorlüiüa auf in: si'ifii in ilcii 'iltefit»'!!

Zeiten i'artiuipia gewesen uud uiau könne nicht

ohne einen Schein Ton Wahrheit behaupten, dafs

ihre Bedeutung meistenteils passivisch gewesen

8i i wie im Liiteinischen anuitus, auditiis und in

dou geruiauisclieu Sprachen geliebt, beloved. Doch

scheine es, dafs sie schon in sehr alter Zeit anoh

die neutrale Bodentong nicht ganx entil>ehrt hät-

ten. Wie in den gerinanisclien Sprnelien j^oeilt

und inclinod neutrale Bedeutung haben, so scheine

dasselbe im fjatmntsdimi der fUl hinsichtlich ein-

selner Partioipia, die, obgleich sie mit dcponen-

tilius nieht 7Us;iinmenhängen, doch aktivlsrlie

Bedeutung zeigcu wie B. adultus. Die ent-

sprechenden griechischen Formen seien jedoch

adjectiva verhalia und hätten ihre temporale Be-

deutung derartig verlnreii. rlal's sie sich anf l'rii-

terituro, lVä.Hons und Futurum beziehen könnten.

Er behandelt dann znnSehst diejenigen Adjektiva,

die piL'«sivische Bedeutung haben, die. je nuehilein

sie sieli auf Vei-fruugeidieit, Gegenwart oder Zu-

kunft beziehen, in drei Klassen geteilt werden.

Die dritte diernnr Klassen verbindet mit der fnto-

ralen Bedeutung stets auch eine modale. Daliei

unterscheidet M. eine doppelte Modalität. Ag. 1N4
heü'se xiM/io^' »V dvfioig fih'n dii7itfntioi e^tu

coetus, qnem aegre emittere posais und Enm. 68

u't xuniiuvatot xo(M(« diguae, quae deapiiaiitiir,

abomineatnr. Tn letsterem Falle sei die potentiale

Bcdentnng nicht rerschwnnden, sondern nur (lurch

llinzufiigniig einer neuen Bedcntnog veriluuki-lt.

Demi geuau geuommen, niQsse man fibersetzeu qnue

abominari possnat, qnia dignae sunt Die erste

Art der Modalität nennt er modalitus prior, di.-

zweite modalitas altera. Bei den Ailjektiveu. iu

denen B. die erste Art der Modalität feststellt,

handelt es ndi besonders am die mit « privaüviim,

dve- and tv zniamm«)gesetzteu Wörter und nur

einige wenige andere. Es zeigt sich dabei, daJ'^

in dieser grofsen Klasse von Adjektiven nur sehr
wenige mit Personen, viele mit Abstrakten
und eine ziemliche Zahl mit Konkreten
verbunden werden. Bei Behandlung der Ad-
jcktiva der modalitas altera polemisiert Bishop

iadkhat aidit eitoe GNÜdc gegM 'Hatüag^ dmt

behauptet hatte, dafs die Adjektiva auf log bei

.\schjlus nicht selten die Bedeutung der Adjectiva

verbolia auf ttos oder der lateinischen Participia

aaf -ndna haben. Bei der dann folgenden Auf-

zählung der betreffenden .Adjektiva ergieht sich,

dafs dieselben nur mit Personen und Ab-
strakten, nieht aber mit Snbstantivia eon«
cretis verbanden werden. Dann gehtB. an den
Adjcktivi ii auf IOC mit jiktivi^*clior B> il''ntnn<»' iiher.

Hier behandelt er zunächst diejenigen mit neu-

traler Bedeutung. R. stellt dabei fest, dafs I

die von intransitiven Verben abgeleiteten

Adjektiva auf log mcisteuteiis mit Sachen,

selten mit l'crsoueu verbunden worden uud
dafs die bei den Adjektiven passivischer

Bedeutung nachgewiesene Beziehung anf
verscluedene Tempora liier gän/lieli fehlt,

da sämtliche aktivischen Adjektiva unr

in prüsentisehem Hinne gebraucht werden.
Die Adjektiva auf toc, die aktivische nud .

gl eichze i t ig 1 ra nsi l i V i sc iie liede u t n ng h aben,

die B. nach diesen behandelt, werden nur

mit Sachen, nie mit Personen verbunden.
Auf (M-und dieses Cesetae» stellt B. Seite 2:* .Ag I

l.'i.'tli die riiliti^e Auffassung von dinfi'f.^xioc her I

Bishop macht liiii>iehtlich dea .Aktiv.s den Unter- '

schied zwischen eigentlichem nnd nneigentlichem

Aktiv. Bruti mainis Caesareiii oei idit sei /.. I!.

uneigeiitlielies Aktiv, iiisolern nielil eigentlich die

Ilauil handle, soudeni Brutus, der sich derselbcu

nnr als Mittel bediene. Diese Untersoheidnng ist iu-

soforu wichtig, als die Vcrhaladjektiva nnf fo; nur

im uneigentlichen Sinne aktiviseh gebraucht werden.

Der eigentlichen Abhandlung folgen noch einige

Anhänge, in denen der Nachweis interessant i*^
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dafii das vuu Lübeck, Parul. 4i>b und Kueliiier

Gr. Gr. I< 8. 415 bebanpM« Gesete, daTs die

AdjekÜTB aaf tot in dar Ziuammenietaniiig mit

Priipositiüiicn oxytonii seien, wenn sie luoilale,

«liigcgcu burytoiia seien, weuu sie rein passivische

Bedeatnng babeo, ittr Äscliylas anriehtig ist. Im
einzelnen lieCse si< h gegen des Verfassers oft sub-

tile Unterscheidungen vielleicht manches ein-

weudea, seine l<Jrgebni:i8e würden dadurch jeducü

niobt in FVage geitellt werden. So eobeint nir

des Adjektiv yvntnXayxiog uberall aktiviHch ku

sein. Ks heilst meiner Meinung nach die Nächte

irrend (transitiv^, das lieilut irr, uastüt, schlafjus

nnehend, nnd ist also ein oompoeitnm objeetimm.

Die genannte Bedentnug pafst Ch. ,')!!. Ai;. 12,

Ch. 732 nnd Ag. .'{17, das hellet ao allen Stellen,

wo es vorkouiiut.

In der Kritilc seigt sieb B. vorsiehtig. Kon-

jekturen sind nicht /.ihlieicli. I<rli habe nur vier

bemerkt, die ich freilicli HÜmtlii h teils für unrich-

tig, teils für unoütig halle. .Suppl. öl !»chreii>t

er anf 8. 13 rd fUv ovy iniitSh» n$tnd tegftigui

ftttwipots (weiter unten steht r^lANOSSOIS)
ift d' nthfin TTfo ovin ifditTitti, wm er interpre-

tiert: alia te^timuma (me nun peregriuam, :>ed

eivem eise hnjns regionii) ego babeo, qnae pro-

fcrani, iiicolis hujas terrae alia Ji)iparebuut, quam-

quam nunc ilc ei>i nulla spcs est. iJichtig dürfte

das kaum »ein, wiewohl B. damit die richtige

Lesart gefanden ni babeo meint. Denn ersten»

ist die Verbintinng ta (Uv ovv für .^schylns und

vielleicht überhaupt bei Dichtern nuerhr>rt, zwei-

tens wird, der wie es scbeiut, durch ta ftiy und

«r Si von B. doeh gewollte Gegensats durch otV

gestört und drittens schleppt bei dieser Konjcktnr

«ler folgemle Xers yfmanat di Xcyovg tig ty

fnixti, abgesehen von der durin liegenden Tauto-

logie m ^mtttat, in nnertriglioher Weise nach.

Snppl. SIS veriiiuti t 15- n ,".«'/«» Stii.og vliftl^ofid

0 itnoiQttpn' «f iuaioy vß()iy für das überlieferte

1 /ttyag MtiXof vjtQtioyia 0' unoi()^tf/tuy dtotov

Sfiftv. leb kann weder einseben, wesbalb die

Lesart der Ihs. falsch, noch wesbalb Bishops

Konjektur besser sein .«oll. Für noch viel un-

nötiger halte ich est, wenn B. Sept. 260 Xüift\nt

dqtty ^tvffntaxd' (tstati dov^nhixO-') dyyoTi ö6-

ftc$i r>n'i!'io ^ch^eibt. Hi-lmps doi'itt:iQ<t/!^^ i-t

ebensowenig richtig wie l'or-dn.s doffti^r^if ^' oder

Dindorfs dovftin^x*^'• »Spcergowonnen, speer-

genommen« mit dem Speere befestigt, wie

blafsfarben i>t das alles im Vergleiehe zu dem

überlieferten 6ov^inÄ.i^)^!^'* Kann es deim et\va>

Bezeichnenderes geben als die speorgeschlageue,

wir würden sagen speergeschlitzte ^Vaffeubeate?

Die an den geweihten Wailenstfidcen beflndKehen

Zeichen eines harten, aber eben deshalb ruhm-

vollen Kainpfes mnelion dieselben Weih-

gescheuke natürlich wertvoller, aufserdem dient

ihre Erw&hnong an dieser Stelle, insofern ne den

Spreeber ab einen tapferen Kämpfer erscheinen

laH.>ien, duzn, dem zagenden Chore Mnt ta machen.

Freilich erklürt der Scholiast öovQinXijx^ durch

StA top ,ifiw doQdc cwisv^ima} man braneht

diese angensoheiulioh freie Interiiretation aber

nicht wörtlich zn nehmen und soll sich eriimeru,

dal's der .Scholiaat ein Joii^ff^;(v^' oder {)o<'(>(/i^/Vi^'

als an nnd f&r sieb rerständlieh wahrsebeinlieb

ftberhaupt nicht erklärt hatte. Im übrigen stimme

ich dem, was 13. in der Anmerkung zu der Stelle

p. Ib sagt, dorchaos bei. Es sind in der Thai

die eehte Äsobyleisebe nnd eine zweite ans Glossen

entstandene TA'sart durcheinander gemischt. Ffir

mich ist von <len Worten dd' mfvypv^
taOi^liuiu Äschjleiseh nur:

AUe-i übrige ist vom Übel.

\\'as Hisbops Latinität betrifft, so war mir

stiirend der Gebrauch von pa.Hsivitas für passi-

vische Bedeutung, Wendnngen wie in bis nostris

adjeetivis und endlich die aussehliefsliehe nnd

meines Krachtens mii'sbränchliobe Anwendung von

laudo ffir oitiereu, anrühren. Lando beifst in

guter Prosa mrätmu lobend aufthren; anfserdem,

wozu haben wir afTero, profero, coniiiiomoro \i.s. w.?

Schade ist es, dafs die so Hoil'sige und in iliren

Ergebnissen reiche Arbeit dnrch auffallend viele

Druckfehler entstellt ist, s. B. 8. 8 Gsofer st

confer, S. I I iirolabilem st. probnbilcra, 8. 16

inexpng'iabilis st. inexpug/iabilis, S. 21 üi^nafte st.

a^nai t(, 6. 'M) possivitate St. pasaivitati, 8. 41

ototg st &am;, S. 49 inveetum st. xnTictom, S. 55

noiftag et. noTfioc, S. i;;? (ff^iotoTi; st. tfi/iioTg,

ü. 67 rubore st. rol>ore u. s. w. bis in die vita

des Verlassers hinein, wo Patersbnrgiaoum statt

E^etenburgianom nnd profiiteor st. profiteor steht.

In<les lege ich darauf kein Gewicht, da icli scn>st

weils, wie schwer es heute ist, tadellose wissen-

.sehafUidra Dmeke an erhatten.

Tilsit. L. Vask.

Otto Kemmer, .^Muiniiis. Auf (iruiul der (juclleu

ilar!{estcllt. I.ci|iy:i;.', 1893. Doncksr & Ilnniblot.

71 S. 8". .// i,t;i».

Weuu es im Titel dieser Schrift hiefse: 'anf
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dai^estellt*, so wilre sie dentlieher nnd vollstilu-

(ligor charakterisiert, l>eiin in allen jenen viel

eröittrtou Fragen, <lic sich au deu von Keuimor

behandelten (logcnstiiud koüpfou, sind die Auf-

fiisiiuDgen, die HOfer in seineni *FeIdsng dos (.«cr-

ninniiMis im .1. HI n. Chr.' ''iM'rnluirjj; um! lieip/ig

läöä, J. Bacmeiüterj und iu seiner 'N arusHclilacht'

(ersdüeiMD 1888 in dennmlbMi Terluge, am welehem

jefact Kemmen 'Arminias* herrorgegangen ist) Ter^

trpfon hat, fiir Keninier inarsiji'liend gewesen.

Duniu wäre nun, zumul da Keiumer seiueu Im -

«^hramnnn wiederholt nennt, nichts Anfällige.-',

wenn es sieli um nichts weiter han*h>lte, ak am
einen Ausehhil> an die von tleui Vurgiin<;;er ver-

fochteue Gher/.ouguug. Aber iu diesem Fulie

liegt mehr als ein Anschlnfs vor: wir haben es

mit eiii< r Kntlelmun}^ zu tliuu, die. da sie sieh

Hueh auf ilie .\ ii>i]riicks\vei-ie erstreckt, geeignet

Ist, hei dem l'uhlikum Stauneu, bei Herrn Ilüfer

Unwillen horrorznrnfen. Dnfs ieh nicht zu viel

jfi-ii'ft lialie, wird jeder erkennen, der sich die

Müll«' uinmit, die lifiden \vi<litiL,'-teii \l>^«'lmitte

der.Kummericheu f^elirit't, welche die L bcrschriften

^DentRchlands Brheltung' und 'die Varaasohlacht'

tragen (S. 18—35»), mit Ilöfers 'VaraaschlHclit'

S. l.)S
—

'iln, oder, wenn dies zu mühsam ist, iu»

besoudereu Kemmer S. '.iO mit Hüfer H. 150— 1«>*2

and 160-165 oder Kommer 8. 35 mit Hofer

8. 240 »n vergleichen. Dabei will es wonig .sagen,

wenn IC. sich in einer einzigen Frage, nänilieh in

iler der tirtlichkeit der Idistavisoschlucht, die An-

sicht nsfers, welcher bekanntlich trotz der Worte
lies Taeitus Ann. II 12 Tuc^rfr (t tiiistn i .tsus l YtlH^IWt

die Si lil.itlit auf diis linke ( fer der ^^ eser ver-

legt, nicht zu eigen maicht. Denn Uüfers Auf-

fosMnog ist die einsige, die er Oberhaupt erwähnt,

freilich mit dem Zusätze, dal's .sie von der Wis-

herigen .\nsielit völlig ahweielie. Wenn liicrin

eiue Auwaudlnug von .Milsli-aueu gegen den t.ie-

währsmann zum Anadrack kommt, so sehwindet

doch dasselbe sogleich wiiiler; ilenn er erklärt

iilshald im Einklang mit Hüler, dals (Jerinanicns

nach der Idiatuviaoschhicht den Hückzug nugetreuu

habe, nnd entlohnt die aaf die Schlackt am An-

•^rivarenwalie heziiglielie Anmerkung S. 61: 'Die

.\ngrivaren iiatte er voriii r im lltickon gehabt.

Nach Tue. Ann. II l'J fand diese /.weite Schlacht

an ihren Grenzen statt, was eine RQckwSrfa)-

hewegnng voraiisst tzt' ans Ilöfers 'Varussehlacht'

•S. Ü'li: 'Meine Selilulkfolgeruug, dafs zwischen

der ersten Schlacht, vor wolchur man die Augri-

varen im ROcken hatte, nnd der sweiten Schlncht»

welche gerade anf der Angrivarengrenze statt-

fand, eine KDckwarkbewegung erfolgt sein mala.

kann dnreh Te.xtesiitj'ltriingen nicht widerlegt

werden', vgl. Höfer, Der Feldzug des ( ierm. S. G.')

;

wie auch im folgenden, wo es sich um die He-
Ktiromnng des Ortes jener zweiteD Sehtaeht han-
delt, auf dersellien S. (»1 die Worte: 'Zwischen

der Weser und der Ems sind daher zwei Flüsse

zn berQeksiohtigen: die Uase nnd die Hnnte. Auf
erstore pafst das gebirgige Terrain nicht, so dafa

im fieltict der Hunte . . . vielleicht ^la•^ Si lilaciit-

fcM zu hucheu iüt' geschrieben sind nach Hüters

Feldzug des Germ, im J. 16 8. 72. 73: *Zwet

Flüsse können allein in Betracht kommen, dio

Hunte und die Wa^r. j^i- Ortliclikeit der Hase

palst nicht zur Schilderung des 'J'acitus. Die Lie-

hirge n. s. w So bleibt ans die Haute
übrig.'

Was rinn *\\<- iiii-lit aus Ilüfer eiillelinten

schnitte tler Kemmerscheu Schrift Ijetriti'c, so gebeu

ne eine recht lesbare Darstellnng des G^^enstondes

in angeniessouor .\us<lrucks weine; aber in ihren

Kähmen fallt auch kaniu eine einzitcc ^'rolse Frage

der historischeu Kritik, keine Aufgabe der topo-

graphischen Forschung; es galt hier im wesent-

lichen, geschii'kt zu erzähh'ii, und was die Autoreu,

in erster Ueilie Taeitus. 1ieri<'hten, an«cli;inli<'h

wiederzugeheu. In dieser Art sind gehalten: die

Einleitung (Überblick über die germanisohen

Kriege von Ariovist l>is Varos), der erste Ab-
schnitt ( Arminius' .lugend: sein Ciiaraktcr, sein

Stammbaum, die \ erhiiltni.sse, untt^r denen er

anfwachs, nach Tao. Germ.), der vierte (Ar-

minias und Germaniens: die Feld-ziige der Jahro

14 und 1.')) wenigstens zum Teil, der fünft«

(Arminius und Thusnelda), der siebeute und

achte (Arminias nnd Marbod. Arminias' Tod).

.\us diesem letzten AbRchnitte sei hervorgehoben,

ilals K., wie schon andere v<ir ihm, den Urief des

Uhattentiirsteu Adgaudestriu» (Tac. Ann. II 88)

{ihr entweder «fanden oder zn dem Zwecke rer-

aulafst erklärt, damit sich Tihcrius 'mit den alten

Iiu|>eratoren vergleichen könne, welclie einen \'er-

giftungsvorsuch gegen den König I'^rrhus ver-

boten nnd verraten hatten'; aas dem Änfken, dafs

K. geneigt ist, in der Mannnrstatne der 'Harliaria'

in der Loggia dei Laiizi iu Floreuz die Gestalt

der Thusnelda zu erblicken.

Versehen: Germanicns triumphierte am 26.,

nicht am '21. Mai 17 n. <'hr. (Tae. Ann. IT 41

Ii. </. 17/ Kai. Jutiüis, wie K. 8cU»st richtig

citiert); 8. '28 lies 'zurOckgewonneu' st. 'zurück-

genommen' (jenes steht richtig bei Höfer 'Varus-

sohhicht* S. 139, woher K. die ganze Stelle
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wörHirli iilt'^i'M-liriflK'ii S. •>! liest 'eim-

(nicht „koiiii'"') bedeiiteuilo iJollc'.

OMTg AndreNB.

J. Bistlt I^ff Kitiflnr>' (liT Ars (mclic a «Irs

IIorAZ auf ilic il<:iits<'li>- l.ittiratiir iIcs

XVIII. Jahrb tili ili i t <. I'rugraiuin ih s Willit liii-

Gymnasinnui zu Uaiuburg. Ilainburg lb:>J. 37 S.

Cr. 4".

Der der Wimeoscbafb wie der SchuUhätigkeit

am '20. September ISlU ilurcli deo Tod entriswiie

Leiter «Ich Willifhn - (»yiniiiisiutn^ m llambiii;^.

Direktor l'rut*. Dr. J. Uiutz, IwscIiültigLe sicli in

aeineii letateit Jahren mit der Fnigp, «reichen

KiuHulii ilorux üIh Dichter anf die littenirischoii

Hesdi liiiii^-. II des vorij^eli .lalirlmmli rts ^i lialtt.

Zu dieneiu Zweeku luilim er ciue '»cLeiitatiaelie

Dorehaicht der gesamten LiUeratiur voa 1700

—

1800' (in der AbliaudluDg selbst indemeu werden

auch IMateii, j{ü( k»'it und Immermaun f^ctiamit)

vori um alles »uf llora/. lieziigliche daruuü zu

exoerpieren. Kino IVobe aoleher Slndien wollte

er anerst mit der Ais jutetica veröflentlielien. >-

weffeti schrieb ri- Ai'w I,i!«'inisr!ieii 'l'i-xt al>, zu

dein er dauu bei jedem \'er»o in Auiuerkuugen,

die Ton Sebriftstellem wie Gottsched, Ijoaring,

Herder, Wiuckelmann, tHM^the u. s. \v. jyebrmicliteii

Cilati' wi"irtlii-li acssriirieli. Xaeh seineiii IIIii-

seheideii luibeu dann zwei i^einer Kulleren itie

Sammlung der Offantlichkeit flbergelien.

Pa^ in dieser fiestait gel)liebeiie nrurhstiiek,

'das aiil' eilt Kauzes hinweist", jriidit soriifTiltij; ge-

Miiiimelteü, Ncliüizeiiä wertes Muleriul, weieheä eiiittt-

mab dem, der Choleviaii* *Qeaehiehte der deutschen

Poesie* von neuem bearl>eiteu sollte, sehr nützlieh

sein wird. Sdlistverstäiidlieh können die»- KoHek-

tuaeeii weder volUtüiidig noch ubHchlier^eiid sein.

Die folgenden wenigen Bemerknngen rangn^n da»

Interesse beknnden, welehes der Heriehterstatter

dein Kraffmeiit entpe<»eubniij;t. \'. M'A 'hkudatiir

teiuporis acti' liudet sich auch Hr. tiuetlie» un

Schiller 6. Des. 1797; Wieland ist mit dem Citot

gemeint. — Ebenso fehlen (ioethiaehe Hinweise

zn V. 175'17tl: Muita feriint annl vonient>s enm-

moda sectiia .... Nicht nur, wie Kint/. anmerkt,

lesen wir das Horazische in W. Meisters Wandere

jähren, sondern anch im Divau IV 18 heifut t>s:

'Die .lahre nahmen Dir, Dn sujjrsi, -o Vieles.'

V. 180: .Segnius irritant auimos deinisäa jier

durem qnam qnae ront oculis snbiecta fidelibus-

gab Stoff zu den (idetliiselien Stammbnclnor>en

an Caroline (irätin von K^dolT^^tein (1817): 'Was

dem Auge dar »ich »teilet, eiclicr glauben wir'»

zu seliauu; was dein Ohr i^ieli zugesellet, giebt

uns nicht ein gleich Vertraun.' — Am meisten

nimmt wunder, daTs t. 361 'Dt pictura poesiH',

von üoeth«' liekanntlich im S. Hueh Wuhrh. und

Dtchtnug citiert, nis er von seiner Lektüre des

LesHiugtichen Laokoon sprjcht, dem Verfasser ent-

gm^n ist; auch das ebenso bekanuie I'rteil über

Ilitraz' .Vis als ein 'proldeinatisehes Werk' in

den Aunale» 18U6, wie der liinweis auf die

Horansehen Vene aber das Satyi-spiol (r. HO ff.)

iu der Abhamllnng: *Über die Parodie der Alten',

lial)en wir verufeblieh gesucht. — Warum bei

V. ti5 und gur bei v. 128 (proprie conuuunia)

ein t im Text steht, als wäre hier eine Lock«,

ist ebensowenig verständlich als warum /.u v. ."{-l.'»

Sosiis) die (joethischcu Vt-rse auf den N'aeh-

tirucker Himburg noch die 'abgcw«hten Haatre'

enthalten, während es doch offenbar *abgewM'htan'

lieilkn nnii's, vgl. ZeitHclirifl für Dentsohe Philo*

lüt,'ie Hd. •22, S. 253/254.

Her Ii u. H. Morsch.

Dr. Ferdinand Sehnlts. Lateinisches Übangs-
biirh für die niiteri'ii Klassen. 15. Aiitl.,

vollst, uinj^earbeitet v(»ii Dr. .Insepli Weis weiter.

LT. Paderborn, F. SehAnIngh. 189S. kart UK0,80.

Der diindi die Ijehrpläne von 1S'.(2 in ein-

si Inii'idem'er Wci^i- ver:iiii!i-t tr lletrie'» des alt-

stprachlicheu Luterriciitä auf den höheren >Schuteii

hat zom Teil die Heraosgab« nenor, mm Teil die

l ingestaltuiiK bereits gebrauchter und bewährter

Hilfstnittel, "lie sieh in ihrer bisherigen tiestalt

mit den Anforderungen der heutigen i)idaktik und

Pädagogik, wie sie in den Ijehrplänen xnm Aus-

dmck kommen, nicht mehr in Einklang l>efanden,

zur unniitte!ltaren Folge gehabt. Der nearl»eiter

des lateinischen Übungsbuches von Ferd. Schultz

nimmt swisohen der früher allgemein hensehendeu

.Methode des lateinisclieu l'nterrichtit, zu deren

liervorrngendsten und bt>rufensten Vertretern der

erste Herausgeber des Hüchleins gehört, und den

Forderungen der Neueren einen vermittelnden

Standpunkt ein. Wie er einerseits sich den be-

rechtigten Wiinsehen der (Jegenwart nicht ent-

zieht, so hält er anderseits ihis bis jetzt übliche

Unterrichtsverfiihren, daa Ergebnis laogjüliriger

Erfahmngen, d.is auf i ine Hcihe glänzender Er-

folge zurnek blicken darf, nicht für so gänzlich

verfehlt, um dasselbe Xeueruugeu, deren Ein-

ftihmog nicht ohne vielfinchen Widerstand

geblieben ist nnd die mindestens erst noch die

Probe bc.-itehen sollen, nnbi -t hcn zn opfern. Hat

es, wie nicht zu bestreitcu, auch früher au gc«
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diegeneti I/eUtungeii uiclit gefehlt, so folgert

Weisweiler wo» diaMr Thatsaelie mit Recht, dal^

es die Pfiichfc dcs bosonnenen inul crf iIiicih:!

I'ädiigoj,'eii ist, weHentliplic Seiten ilc- aUcn \'(>r-

fahreuä beizubelmUen, um nicht etwa durch üble

Erfohmngien Teranlalkt sn werden, Ton ttbereilten

und nnpraktiscbei) Neueriiugetl mr alten, wohl-

erprolitcn Weise zurückzukehren.

Weisweiler hat daher die »trittigeu Punkte

einer Murgfiiltigen Prnfuug unterzogen, nm dem
BOohlein die Vorzüge der alten Bearbeitang za

erhalten und doch zugleich den ßcstiaiinntirToii zu

entsprechen, die in den Lehrplüueu für die metbo-

diaehe Geatnltnng Ton Hilftmitteln fÖr den latei-

mMben Unterricht aufgestellt aind.

Wenn, wie die LfOirpHine es nn.»sprechen, da»

Verständnis der bedeuteuderen klasäiscben Öcbrift-

eteller der RSmer das Bndriel des geeamten latei-

nischen Schuluuterriohtjä bildet, so wird nieiu il I

bestreiteu wollen, dals die Krreichnni» dieses Zit-Ies

doicb eine feste und sichere Kenntnis der sprach-

lichen Formen bedingt ist. Daher bleibt es eine

wohlbegruudete Fordemng, dafs der Lateinunter-

richt, trotzdem er um eine erhebliche Anzahl von

Standen verkürzt wurden ist, auch in Zukunft die

tüte Grfindliehkeit nach der formalen Seite an er^

tribeu bat, wenn anders er es uiclit verschulden

will, dals der Obcrfliichlichkeit und einem blinden

Tuütea Vorschub geleistet und somit der ilad-

sweek des Unterriebts vereitelt wird. let dem-

nach Verständnis des SohriftateUen ohne Kenntnis

der spracliliclien Ersclu'innn<ren nicht mütjlii h iiiiil

bedarf daher der grammatische Luternelit auch

ferner der Mngfilt^iten nnd eingehendsten Pflege,

so wird jenes Endaal nnr um so Icichtsr erreiclit

werden können, wenn den Aiifordemngen der

uiodcrneu Pädagogik gemäfs der eigentlichen

SchrifhitellerlektBre ein nach Form nnd Inhalt

adäquater Lesestoff iu vorberi'iteiidi'm Sinne vor-

aoHgeht. l>arans folj^t, dal'-; liftrits auf der un-

tersten kStufe dem »Schüler iu der Hauptsache ein

susammenhangender, ihn anch gemfitlich befrie-

digender Le^e.stoff vorzulegen ist, di-r ihn in das

<Jebiet der antiken Satjf uinl I ie>i lii<'liti> i-iiifiilirt

uuil ihn allmählich auf dem (iobiete heimiseh

macht, anf dem er fiir lange Zeit den jngendlichen

Uciat zu tummeln bat. Wei^weiK-r ist von der

HIrbtitxkeit der liier aiiftre~tellleii und iles näbereii

begründeten i'urdcrungeu durclulruugea und wini

ihnen iu der Nenbenrbeitnng des Schnitnchen

ÜbnlI^'^l^u•lu•s in jeder Hezicbnug gereelit. Die

nielit leielit*' AuI^mIm'. die ihm ü;estellt war. hat

er mit pädogogiseheui Takte crfafst und, wie wir

I.ASSlSrilK I'HILOLÜGIE. IS»:!. No. -2:<. (;<)-2

gleich voransschickeu wollen, in befriedigender

Weise gelSst.

Gehen wir in KQna anf das Bnch selbst ein.

so w(>rden wir uns mit dem grammatischen Auf-

bau, mit der Anordnung und dem Inhalt des ge-

botenen Lesestofltee nnd endlieh mit der Anlage

des Vokabulars zu bescbäftigen haben.

Was zuniielist die Anonhiuiig des srrammati-

scheu iStoUcs betrifft, so ist dieselbe die gleiche,

wie sie iu derarägen fiflebern Ar den lateiniaohen

Elementarunterricht die fibliche ist. Den An&ng
macht die 1. Deklination, der eine beschränkte

Anzahl von Verbalformcu der 1. und 2. Konjuga-

tion beigegeben ist. Es folgen die 2., 8. nnd die

Adjektiva der 3. Deklination; hieran schliefen

.sich die 4 nud Deklination, die Präpositionen,

die Komparation, die Ordinal- und Kardinalzahlen,

esse mit seinen hanptsaehliehsten Kompositis, die

l'rononiina und endlich die 4 Konjugationen,

während die DejiDnentia, der Hestimmnng der

Lebrpläue gemäfs, dem (.juiutauerkursus vorbe-

halten bleiben. Der grammatiaehe Anfban ist

übersichtlich und klar und bewegt sieh in ruhigem

Tempo vorwärts; die Verteilung <les Lernstoffes

auf die einzelnen Cbuugeu geschieht iu durchaus

phinToller Weise nnd mit adcher Beedirilnknng,

dals jede Überlastung des Schülers aus<;eächlo<aen

erscheint und doch ein stetiger nnd sicherer Fort-

scliritt erreicht wird. Die 3. Deklination und die

3. Konjugation aind naeh SiSmmen geordnet; die

Iiier besonders hervortretende klare ßehandlnag

und die bis einzelne gehende lichtvolle Gliederung

wird geeignet sein, die Schwierigkeiten, au denen

es bei der Behandlung dieser Materie erfahmngs»

mrilsig niemals ZU mangeln pflegt, anf das ge-

ringste Mals znröckznfiihrcn. — Wenn die Lehr-

pläne dem Sextanerkursus die Formenlehre mit

strengster Besohrinknng anf das Begefanifsige an-

weisen, so dürfte allerdings der Bearbeiter des

Sohultzschen CVuingsbuches sich mit dieser Vor-

schrift nicht durchweg in Einklang bebmleu; auch

ist es mindestens sweifelhaft, ob die Prftporitionea

in den» Umfange, wie sie von AVeisweiler gegeben

werden, bereits der ersten Stufe des Lateinunter-

riclits zuzuweisen sind. Indes wird iu betreff der

Verteilnng der Pensen anf die einseinen Klassen

inuner eine versebiedoue AnHChaiiung herrschen

nnd ferner treten auch bei \\ eisweiier .\b-

weicliungen von der .sUeugeu Kegelmäl'sigkeit nur

80 sporadisch auf, dafii ihr Vorhaudeiiaein kein

Hedenken erregt.

Die l'bimgs-und Lese-tiieke sind so geordnet,

dals iu regehnäl'siger Folge U bersetznugsstoff ans
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«liMii IjiUüiiii.srlicn ins l>cn(scht' mit solclioiu aus

iltiiu DeutMulieu ius Luttiiuiäche ulteruiert. Mit

Recht bat Wenweiler sieh nieht auf die enteren

beaehränken zd sollen geglaulit. Denn wenn es

auch eine unzweifelhaft ricl)ti<ie Fortlerunur ist,

daß dor Unterricht von der ersten tjtumle au von

dem fremdqpraoblicbeo Saice anasageben bat, um
den SebtUer aof induktivem Wege zur selbstän-

digen Ableitung rier Wörter nml Wortfnrmen iin-

znleiteu, und weuu somit zuuächst und in über-

viegendem Ma&e lateiniscbe LesestBoke su be«

handeln sind, so wird doch auf der anderen Seite

uiemaud bezweifeln, dulk die auf induktivem Wege
gewoQoene Kenntnis der spruchlieheu Erscbei-

nnngeo nnr dann eine siebere und woblbegrfindete

werden wird, wrnn in crgän/emb r Weise eine

fortgesetzte Lliuug in der Anwi-uduuf^ der8en)en

nebeuhergeht. Daraas folgt, dafs das Lesebuch

der denieoben Yoilagen niebt entraien kann. Die

von ^Veisweiler ilari^i-boteueu ÜbimL^^stnckc. so-

wohl die lateiuischcu a\n auch die deutsciieu, be-

steben entweder aus Kiuzelsätzen oder aus gröfse-

ren xuiamroenbSngenden Partieeu. Dem rein

formalen Bedürfnis des rnterriclits dienen in

erster Linie die EiuzeLsätze, die im groi'seu und

ganzen inhaltlich miteinander rerbunden sind und

dem BebOler zusamuienliängondi; tiedaukeureiheu

vor Alflen tTihrt n. Der Iidialt derselben ist je-

doch Kum Teil zu allgemciu und liegt dem Vor-

steHnngskreise des jugendlichen Scbfilera nicht

selten zn fern. Wenn es z. B. H. 15, I hcifst:

'Dem guten Knaben ist die Arl»eit niolit nnan-

genehiu.' — 'Arbeit und äorge bereiten dem
Manne Ruhm und Ehre.' — *Daa Leben des ge-

reehten Mannes ist niebt frei von Schmerz und

Irrtum.' — "Die Selinior/.on sind Anstiflor guter

Entschlüsse' u. s. w., l{ci.s|iiele, die sich noch er-

hebfich vermehren laesen, so wird der Sextaner,

der mit den fdrmaleu Scbwierigkcitcn der Spraehe

geling zu tliun bat, ^i(•ll l)t-i dii'-eii [>liilosopbis(;lien

l'Ji ürteruugeu niebt allzuviel deukeu. Vergleichen

wir damit Lattmanu, so finden wir, dafs bei ihm
fast aUe Sätze ud ESnzelworte der situdieheu

Aii-(^bauung entnommen sind. Pi iMnirii. Tifre um!

siehtljure <.iegenstiinde finden in erster Linie lic-

rScksicbtignug; mit abstrakten Begrifien iuUt er

ilnii Sextauier wenig lästig; nur gebVs leider etwa.s

Imut durcheinander, er springt vfoi «'iixT \n-

sehuuuug zur anderen. So s|irii-lil l.altniann in

seinem *Elementarbneb für Sexta* S. 48, No. 57

1. von langen EHelaobreu, 2. hohen Felsen, 3. einem

kleinen \'ogel, den die sehwar/e Katze vei-sehlun-

gen, 4. wcil'seu .Svhafen, .3. dem »chüueu]^K leide

dor Tochter, C. dem roten Kleide des .\rt'en u. s. w.

Das sind, wenn auch eiu innerlicher Konnex sich

wohl Bchwerlicb in diesem bunten Durcheinander

konstruieren lassen wird, doch für den Sextaner

durchweg hoolist willkommene und anziehende

Bilder, wiihreud ihn Arbeit, Sorge, Kuhm, Ehre,

Irrtum und gute EntseblasBe einigernrnfsen kBbl

und unbefriedigt lassen dürftea. Der lebhafte

Knabe will eben sinnlielie Anschauung and Hand-

lung; eiu schatteuhafter und zu wenig konkrelar

Stoff entspricht seinem Geschmacke uichL

Die zusanitnculiringenden Partieeu, die etwa

ebenso omfangreich sind als die Eiuzelsätze und

deren besondere Bedeutung auch schon änfseriioih

dunh den Druck hmoigehdlMtt itl, bestehen ans

in sicli abgerundeten, fiir die Kcnnfnib antiker

Sage und (ieschichte wichtigcu Sprachitücken

zum Uerübcrsctzon, denen eine Anzahl naoh Form
und Inhalt rerwandter Vorlagen zum Hinüber^

setzen entspriolit. Der Natur <ler Sacht' 'jjtMiiäfs

tritt in den zu?ammenhängenden Lesestückeu der

bei der Besprechung der EinzelAtze erwSbnte

Übelstiiud von selbst sarBek; doch durfte auch

hier die Tierfabd und die historische Anekdote

anderer Lesebücher dem jugeudlicben Schüler

grörseren tbm gewähren ab die Amfilbningen

Ober die Mythologie und Sagengeaehiehte der

Alten. —
Das dem Cbungsbuche beigegubeno Vokabular

ist nach grammatischen Gesichtspunkten ungelegt

uud zeugt, besonders bei der Anfbtellung der Sub»

stautiva der '.]. Deklination, von pädagogischer

Einsiebt und praktischer Erfahrung. Die Haupt-

gruppen werden gebildet durch die 3 Geschlechter,

die l'ntergnippen sind nach den Wort^tiuinien

geordnet. Die snnst gewöbnlicli als .\usualinien

aufgerührten Wörter sind gleich dem üeschlechte

zugeteilt, dem sie angehSren, wodurch erreicht

wird, dafs bei der Einpriigiiii;,' des (.ieschlechiia

der Ortssinn den» Sdiiilrr in ctltculirlister Welse

zu llilfc kommt. Die bisher übliche Unterrichts-

weise, necb welcher die Ausnahmen in einer Reibe

von /.ahlreichen Souderregebi eingeprägt zu wer-

ib ii ptlegten, ist für liobrer und Sebiiler eine

zeitraubende, wenig fruchtbringende (Quälerei uud

richtet bei der grOAeren Anzahl der Scb&Ier eine

heillose Verwirrung in den Köpfen au. Dii^^iui n

enijifiehlt sieb dii' liier befolgte Methoilf, iliiirli

welche eine vielfach ventilierte Frage in gliiek-

licber Weise gelost erscheint, durch sich selbst.

Die Behandlung des Geschlechts der Substantive

bei Schultz- VVeiswoiler ist ohne Zweifel die bestci

der wir_bisher begegnet siml.
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Dl«' Ans-taf tnii'^ Ars Hiiclios ist vorix-liin iiikI

eutspritlit lUii Aiiiurdeniiigen, die heiitn von «lor

Behörde in dieser Riohtting an ein Sehnibach g«-

stt'llt werileii. S(,;tri>ii(li> N t TM^licii LCi'li"<ro.n KU den

AuäiialniuMi; das öfttT wii-iliTkrliiciulf jhijuiIiis

(Volk) iat iu |)oj)nlu.s zu ändern, uut' 8. 114 i:<t

plfiB, dos als «elbstSndige Vokabel au^j^Iirt

werden soll, Tem>1inutlich in die voran^heude
Zeile neben in <lii'- j»eraten.

Wenn wir zum 8chlu8i>e ein läesuiutmluil ülter

das BQobkin fallen sollen, so glaaben wir dem-
selben nnsere Anerkennung niilil vtrsageii 7.n

tlfirfen. Ks «alu t die \'or/üge der alten erproliten

Uiiterrielitsweise und acconiiuodierl »ich den Au-

fordemogea der modernen Didaktik und Päda>

gogik in so ansroiehendein Mafse, daifn e», w< iiu

aueh noeh manches der Verhesseruii^f hedarf, ilueli

den beiielitftnsxvertesteu i-Jn>cheiunngeu «ler iSeluiI-

baeUiiteratar soBmahlen iat.

Kottbas. Badenaiui.

Aassll^ «u Z«fUieliiin«i.

nj'zantiniseho Zeilscbrift II, I.

I. Ableilunc: C. d«' lluur erriffiiele den ersten

Jahrgans der Zeitsehrilt mit einer ershii Alihaii«!

hiiiH •Ur.uiischc Kaiser.'isiliirhte in byzanthiiseher

Fassung. I. Der Anonymus post Dionciu'. Au der

Spitze des zweiten Jihrpangvs stellt die Fortsetzung

'(5cnr;,'ins 'Moiiacliiis. ("rdniius, I^'o (Irani-

niatii'iis' (S. 1-21). Fiir l iuc i-irhtiLT i^>iii'lli'iisiliat/.un;j;

bei den byzaiitinisciien ("itronntirniiiii-i! , inslie-.t)iiderc

ilir Verhältnis zur ('lironik des Jlumlis Ticorgins, zu

deren Herausgubr de IJoor nllcs handsehriftliehe

Rilstscng vollständig gi saunm lt hat, ist dirse Ahlinnd-

lang von grundlogcmlcr Bedeutung. — Kiue nicht

minder wichtige Fortsctznnf; wie dir) cIhmi erwllhnle

i-t ilii (Icl/or: 'I 'ii^'i'i!rii l(ti- iind "riiii; liij^annle

JJistilniiTVcrzeii'iiiiissf di-r oi icutali-i in ii Kirciie" ^S.

72). üen Vcrzcichiussen dei- orlliodo.vcn l'atriari liatf

Antiochien und .ft rnsal< in l ilst i r jetzt die der Tatria-

chaldiOcese Alexaudritn foliion. Hieran sehliefsen

sifli S. 10 ff. l iil.iiii-i Iii' l{ist(iiii.Tv«Tzi'ini-ise. — 'Die

erste Krwahnung von Astros, Leonidion und Areia'

weist liSinbros (S. 7.S-7ft) nach, und zwaK der ersten

beiden < )rtlichkcitcn in » iner (nddljuili' > Kais' i-

Andrunikos 11 Faliioh}gus aus dem Juhre ili>r

letzteren iu einer Schrift <les liisehofs Leo um 1I4:{.

— 'Sorae notcs on the text of Anna Comnena" (S. Ttl-TS

giebt iJnry. — 'Vom Dionjsiosklostrr auf dem Athns"

macht Dra^i Kl' (S. 79-95) ^vi(•llti^'l Mitttilun!.'eu.

Kr weist Siiuuuides' ardiAologisehc i'bertreiüuHgcn

zarOrk nnd bKrichtigt Gedeons Angaben Aber die

Ordlidung des Kio-ter- durch Ni n)ii ratix:.Mlif der Irot/

biinunidos' ei-lmaligir V<!ri»ffentliiliuiig ( Ihj!») di n

Forschern eutuaugenen Goldbulh; des ivaisers AU xins

Komncnos von Trupczunt (1.'}49-13LI0) und seiner

Gemahlin Tlieodura, welche sich auf die Stiftung de«

Khistera bezieht und als Jahr der Grandung 1374

uugicbt. Die Urknade erseheint in ihrem Wortlaut

mehrfach berirhtigt nnd wird intialtlieh genau erhiutcrt.

— llüclist lehrreich und anziehend i»t 'Kin byzanti-

nisches Sehnlges|)rikcir (S. 96-105), welches M. Tren
noi h ciueni Tod. Vallicell. F 68 (V; und einem Cod.

AMdu..>. C. ii'i inf. (A). lol. S3»" vcröffcntlieht.

W ir lenn'ii daraus den Uuifang des Wissens kennen,

wi-lchos iuM;h der Meinung des dort redenden Lehrers ein

gebildeter Mann bchcmrhen mufs, nnd verdanken Tren
iKiolL-'t «citMillc, niiT Sa<lieu sii«ic auf liervorragende

rerstinliihkeiten bezügliihe l->lauleruugen dazu. —
'Zum Texte de« Prokop* (R. 106-1))!)) steuert Krann
zahlroicke VerbcsRerungsvorsohlAge !> i. 'Anaereon-

tiqucs toni(|nc8 dnnü la vie d(> S. .b au Duinasci'-ne' zeigt

Kdniond Bury (S. Mü III) auf. — 'Koptisrlie Kunst'

(S. 112-I81) 4lbcr»chrcibt üich ein sehr auregoudcr, mit

zwei Abbildungen versehener AnfKUtz Ricgls, der im
Cii-L'i'n-at/ lic^nnders zu tii orL' Kbei"* iiai liwcist, dafs die

sogenannten Denkmäler koptihcher Kuust nicht aus

aliilg>-|itisclien Voriagen zu erklären, sondern als 'ebio

proviii/.ii'lli; Sjdelart des grofsen umfassenden spiU-

röini-t iieu-li} zanfinische» Kunstgeldetes, aus wclcheiii

die Islamkuiist hiTvorgcganiicn ist', zu begivifcii sind.

— '(Quelques Observation» sar la chronique de Laomide
I^triip^nc* oder vielmehr Michael Glykos liefert Th.

l'sz( «Kii (S. lL>2-l-J.'t . Kill. II Ii r dankenswerten

Nachtrag zu Müllers Auf^^atz uI>it die in cnropilisclien

Bibliotheken aufbewahrten llandi^chriften der Tetra-

'•tirlia dl-. lu'iiatiov Diakdiins (I, 41jfr.) giebt l'apa-

d*i|iuir^ K i raiiic US ; 'llaudscIiriHliclics zu Ignatius

liiakonii-' (S. iL'ii l.'.l i, Mitteilungen über einen in

der Bibliothek des Klosters Gtoronov auf der

Insel Clialki anfbewahrten Codex. — Die H. Abtei-

luiiL' lninvt llr^'M I ihun'_'i'n \on ^ti^oyin^ lor Jittf/oT

i(i tViag;(ixöi' fit^Uov etc. l'ubiie jiar .1. Nicole

dnrek Zacharii von Lingenihal (S. IHJ), .Tulir-

buch der Odesaner hisf. )diilol. G'^stllsehaft dunh V,.

Kurt/. (S. 136), IIa! zidaki-, llinb-itung in die neu-

grieehiselic (Iraiiiuiatik duivli \V. Meyer- I.übke

(S. 14i), Mordtmanu, Esquissc tu|)ographi<|no de

Constanlinnple durch Ch. Diehl (S. U.S), Rhodns,
r.rit! .LT zur 1 ,1 lHi)-:-'i"^' liicble und zu i!rn l!i :. !'(•!! dr-;

rscllos durch H. Seger (S, HS), Mayoviii. I.

Ftdtiiv, i]br(wapx*xo} *ay£tv( durch II. Geizer

(S. 152). I.. Mitl. is, Itcidisrerht und Volksn>rht in

den östlichen riovinzcn des romischen Kaiserreichs

durch E. Szanto iS. l.')iy, l.cgrand, (;< nt di\ lettre»

grocqacs de Fran^ois Filelfe durch Ii a r t fc 1 d c r (S. 1 56),

Beniamin, De Instininni imperatoris aetnte qnaeationes

niililin^ ilmvli 1' üir-cb fS. l.'T). K. Patzii;,

.lohunnes Anliudienuii und .bdiauncs Malalas durch

Kleve (S. ir>H), — In der IlL Abteilung (S, 162-

I7*>) finden wir wieder zahlreiche kleinere Mitteilungen

Uber die inzwischen auf dem gaiucn O^iete der

byzantinhichcn Forschung erscbieaeMB Keuigkeilen.

Mitteilungen des Kaiserlich Oeutseben ar-

cli iMl(ii;i8cben Instituts Ahenische Abtoiloog.

WH, 4.

S. •Js.'i

—

.".'Ii;. F.n h l'. rnicc, Cber die SchÜ*««

bilder anf den Dipylun- Vasen, teilt mebrem OtVe

hei dcu Ausgrabungen in der Piraeosstaise n Athen

Digitized by Google



697 21. Juni. WOGHSKSGHBIFT FÜB KLASSISCHE PHILOLOGIE. 1803. Mo. SK. Gd8

pofiinrloiii' froDiiu'f ri-ilip Vnsciifr.i^jmiiifo mit T>.irsfrl-

vuii S< liitTt'ii mit umi !)rkaiii|>ll ilio Aii-ii ht von

Krukur, «lal's dii! Maler der Diiiyloii-Vasoi uiii r licm

EiutiuBBe der grobeii Seescliladit zwi&clieo Koriuth

vrnl Korkyn im Jalire 664 v. Ch. stftndcn, welche

nur mit Pi'iiltkoiidrvn .uis-rofdclitL-n wunlo. — S.

307— 31». F. Ililler von Gilrtriitgcu, Modcriiu

bihI antike Orttnamen auf Rhodos. In den heutigen

< 'ri -namcn di-r Insel «;tivkt ein 'ftutts StiUk aiitikor

i l>i riiclermig. Ik-r luodcrnc HUgolnainu KyIui^^sälla

lio<;t si-hon auf einem Oraboltar aus Makrisicno iu

dem üiOmikoü hvfMUtJLtif vor. £in Epigramur iieuut

einen noch honte bestohenden Ortsnamen Lorynia, «it r

ainli dein Hafen /•»ikuiiiiiit, udilien Kirju rt uN Tli. r-

myüroti bczeicbuct hat. 'i'iicriuydruii selbst ist bei

den «armen Quellen am porto Paradiso bei Lindos

zu suchen. — S. :n!>— 4.^0, 15. l.iiiM-r, Die Ttit-

tjeu utiil DeuHii .\tlika>. Xaeli .VriMotelis '.l'/ijr.

noXtt. c. 21 wunli- ilurrli die Klcistbeni!<rl)e Kel'urni

ganz Attiica in 30 Bczirlie eingeteilt, von denen 10
im Stadtffebiet, 10 an der Kiiste, 10 im Binnenlande

lojion. Je drei soiclier lio/irkr, 'iiiltyen genaniil,

Jü einer aus jedem Gebiet, bildclcn eiuo i'b}le. Auf
Grand dieser Nachricht hat MilchhOfiBr (Anbang xu

il.-n \\<h. i\. IJerl Akad. 18!12) dii- bishetiff.'ii Au-

nulinii'h vuu der Lage dir altisclieii Dellien von neuem
Ve|irU(t. LOpers Untersuchung seldief^t hicli an diese

Arbeit an, ist aber im Einzelnen mehrfach zu anderen

Resultaten gekommen (Fortsetznuu Mftt). — S. 4.34

—438. l'aul \V, |i, i - ].nl,li/.iert auf Tal'. 1 iiiL-lirere

I<okytheu aus eiueui atlieuischeu Grabe des IV. Jalir^

bnadert, deren eine einen orientalifichen Kttnifc auf zwei-

hi'M-kcrigem Kamel reiteml /eij! S. 4.';i'— U li. W.
Dor|ifelil, Die Ans'.'rabuiiL'cn an liei lütiKakniiios,

beriditet ober die Küideckung rier grofsen lirunneu-

anlage am Fufse der l'nyx, in «clcbcr er die berttlimte

Enneakrnnos erkennen za dfirfen glanbt. 7 FelskanSle

und <i AVasserlieli.ilfer sind bis jetzt aiif^i-tuinleM. Ein

vuu Peisistratus hergestellter A(iikkdukl leitete Wasser
aus dem oberen IHsaos an döi alten Brumienplatz.

Das nninnrnhnu« ist noch nicht aufgehnden. — S.

449 451. lundc.

Tbe Classical Review VII 1-2, Februar 1893.

S. 1—5. J. W. Headlam sucht zu erweisen, dafs

die attiselie TTQOxXrjiTi c n's {iiiaciyor uielit ein

Mittel war, ifUiuguisse für ein Verfahren vor einem
Geriefatdiof an sammeln. Sie war vielm^r eine Art
tJnttesnrteil. Die vennitteKt der Kolter aliireuomnuMicii

^klaveiiaussagen ergaben die Kiitscla i<luiig über den

ganzen Fall, gegen die es keine bernfung gab, weil

sie fUr absolut wahr galten. — S. 5— 7. J. C. .lunes

folgert ans der Transscription der Tafeln ron Ignvinm,

daf^ :4egen das F.nde ijes 1. .lahili. s. Chr. das latei-

uibcbe C auch vor c und i ciu Gauuieidaut nar, ferner

aus gewissen gotischen Lehnworten, dafs zur Zeit der
Enllebniuii? das lateiniselie V ki)nsouantiseh lautcle.

Endiieb bringt er einige lJe«eise für die harte Aus-

sprache des latciuisebcu S aus dem (iotiselieu und

licbrAiscben. — S. 7— 11. E. A. Souueuschcin
stellt ausgehend von Nor. e. III <), 42 (mtituret) eine

Beihe von I'allen /.nsannueii, in «lenen der lateiniselie

Koqjnnkliv mit eiiieiu Ir'uturum gleichwertig ist; er 1

]
nennt diesen Koiij. den pro-pn'ttve auhjuiidlfi:. —

I

S. 11— 14 beluiii.lell .1. Solomon l'lal. AV/>. III 4ü5
<' und VI 4'J!s, sowie iiicbrcre Stellen der Nikumachi*
schon Ethik. — S. 14 f. giebt II K'ichards kriti-

sche Demerknngen zu Fiat J>'ei>. [l orts. folgt.] —
S. IT)— 17. W. Wyse erörtert im Ansehlufs an
TJiuL Vlii 1U7, 1 den Gebrauch und die Bedeutung
von onovdi^; Ifhuk. YIII 10 wird K. 0. Mallers
Koii.icktur *V 2:n{t]lQaior durch eine ei>idauriselio

Insehrift bestätigt. (Lf. «'(>;(. lSis7 p. 1 1.) — S. 17 f.

bespricht C. J. Drcniian die Elision des Dativ-Iota

in attischen Tragödien. — B. 18 f. liest derselbe

Aeteh. Cfto. A^S tatfivt' äiifiiag, -iupp. lÜU läi'

i'tTioror .... öl' in)ört,iiu .iok, Aijain. xatij-

fiMoii ütif^n • ü d' . . ., J'er». 14ö lo natfjwvvfuoy
i' t'.'/w; i^ftinnoyi Enr. Iph, Taitr. 1117 ff. ^ijXm öif

ivt' lUu . . . x/r/i)Y/>" . . . itii :ni).<(i (U'(t<Uufioy!(<.

— S. l!t-i'.i. 11. Um ha r.ls behandelt Ae^ch. Ayaiti.

1.127. Sopii. V,<l. Ti/r. 44, Thüle. 11 40, 3, AiiMuL
j&V/i. j\icom. 11 9, 4. — M. L. Earlo suelit einige

Stellen des Ltfsh» zu emendieren und bespricht

nuTfia und ;x'ift(t. — W. J, Secleye besprirbt Xen.
Hell. 1 1, in, W. Wysc Mttrc. AhL 4, 33, derselbe

bringt einen Nachtrag za seinem Artikel ttber

duriiXin' { \Voeben<;rbr. 1H1>2 Xo. 35 S. (Midi; 1{ Y.

Tyrrell liebainlelt Tunoii: 1, 12, Cli. Knaiip rtnut.

Ainj.li. 1, 1, -iG-^U» und 187, L. M. /'roj>trt. 11

33, 21 (III 25, 21) und einige andere Stellen, E. 6.
llardy luv. SaL VIlI 247. — S. S3—27. G.
Dun II legt seine .VuiTassuug des daktyloepitriti-
sehen Uhythiuus ( —7, '/• ''4 V* Note) au
dem l-'i-a.gmcnt des Bakehylides ans einem Pian auf den
rrieileii lind ilen e]dtritisclieii odttii I'indars dar. —
S. 2;i f. erörteri .1. 11. Vi nee die Stelle Cie. Jtv. in

(J. Ctuc. \ II 21 \f'ili-lltie\, A. II. (irecnidge im Au-
schlol's an tic. i(e ptl. eonauL § b die Frage nach der
Daner der iufamia. — 8. 38—39 setzt J. Cook
Wils.iii seine eingehende Kritik von Ai>elt, ArUlo-
ti'li« 'juut Jvv. de plauli» etc. fürt (Wochcuschr. Iby3
No. 8 S. 218).— S. 40—42 bespricht E. A. Bennet
eiiglisrlie Publikationen über das l'efrus - EvaO;
gelium. — 71— 73 giebt A. I.eeper Naehtrftge

vM dem grieeliisclieii Le.xikon von laddell und Scott.— IS. 74—78. J. E. llarrison setzt die Besprechung
von Waldsteins Publikation Aber das Heraion in

Argo.s fort: s. Woclienscbr. is'.':! No. lo S. 278. —
7» verficht 11. U. liuwurth die These, dafs

Phanieien und nicht Ägypten die wirkliche Matter der
sogenannten uiykeniseben Kunst war. — S 78 f.

beliandelt W. M. Ifamsay eine die Artemis iu

E|ihßsus betreffende Inschrift. — 8. 79 -83. Ent-

gegnung Uidgcways auf Wrotbs Rezonaiou seiner

Arbeit aber Metallic currency fWochenchr. 1893
No. 10 S. :.»7«) uikI Krwiiiernng Wroths. — S. 82 f.

C. A. lluttun teilt 5 luschriften von Tupfscherheu

aus Mankratis im British Museum mit. — 8. 8S—05.

Archftolügi -.her M o ti a 1 Ii e r ieh t v. II. H. Walters.
Ennfand: Iu /.ih' t.'.'ii i-r . in Auiphorabeiikel mit dem
Stenii.. 1 L. Imii .^I.li--i l'. I'unden; der Xaine bat sieh

bereits scchsroal auf Tüpferwaren in Enghtnd gefunden.
— Itatim: Aufdeckung eines Privathauses im Gebiet

des alten ("lutuwi. Neue rirabrundc in Noviltini und

Cvnuto-Tai'iluilui. luschriften aus iSom; AuftiuduMg
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einer Kloake ans Tiifflt!<>fk<'!i zur Kutwässoniriu'

des Oircus Maxiinus uml tlcs Wlalniiiii, liie uiiab-

liüngig von der iloacu niaxiuia und rillcr als sie ist;

Sabstraktion«!! vom poiu AeliiUi bkulptareii vom
MunsoleuiD Hadrians; Fnndc anf dem Kapitol. In-

schrift aus ihtiii, l'ilr die dnrtim' Tiii>(igni|tliie wiciiti^;.

Fuude aus AVfyx"/ und J'vmpi'i. — Unrc/ieulait<(:

Aasgrabnngen in Athen zwischen Areopag und Pnyx.

Grnbstelcn ans dem Firäu*. AusgnbuQgen in Korinth
und J'Jpiiiauros.

Jonrnal des savants. April.

8. 818—230. M. Br^al, Die etraslciscbe Mamicn-
bindc. I>ie Üesrhreihnng und Heraii-L';il>o dur< h Krall

verdient das ImclisU! (s. <{. Wuclicnsclir. Ibitl

8. 1249 I.'.').'>). DcrlVxt selbs« wird die bislierigen

Schwierigkeiten diT clruskisi hen Krai;c so lange ver-

mehren, als man Anlelinnn^en an lie-iiiuinte \V<>rtei'

und grammatiseh«- Gesetze anderer Spraehen snrht

Qs. lt. tfita-nnos, &U'dao, altfaid-cMa»). Zablwürter

sind nnvericennbar und wahrscheinlich alx»« — 10,

sowie die AlitVdL'e: cri!}nniiiiii> ,
isl.ui :ii')riiiiii~,

/iK^/tV ZHi^riitniy' nein ct'ii//M>, n-lnu ctul)^ur>.

Ferner finden wir belcannto I^Indaiit^en und Suffixe

und auch die G&ttemanicn 'haan, uxH und die Mo-

leicbnuiig eiter — Gatter (vergl. Sncton. Aug. *J7).

Eine Stelle trägt rhjrtbmitichos Geprüge:*)

eeia. hia. rtnam. eis. vael Irin, velitre

male. etia. hia. etnant. de. vaef. aüvale
titiili'. Clin. Iiiii. tiiiit'^. f'liitiiii. !!: dir

male. mu. Uia. ettiam. a:. vacl, eile. vule.

Uezensions- Veraeichnis pUlol. Hchriflen.

Archäologisch-epigraphiscbe Mitteilungen
aus (Vsterreich:(Jngam. Hgg. von O. UennJorf und
L. JlunH'iint : Sj'iJt. 9 S. 140 f. Kine KiiUe neuen

und interessante II Mutfes, A'. Meigit r/iiitn.

Arisloxcnos von Tarent, Melik und Uhjthinik

.... von A'. W'rMplial-K i<tir<tir. Jj.. 17 S. bttli tJOS.

Trotz aller Sehwiu hcn verdient ilivs Uueli studiert /u

«erden. Cr.

liethe, Thebanische iicldciüiedcr: ßphW. 18

8. 549>556. Tief einschneidende Untcrsncbnngrn. K.
TiimpA.

liilliiigcr, G., SlorntalVIa in den ägyptischen

Köuig^ljTaherii von Bibaii el Molült: tiphW. IV

8. 5(;;i..^7U. Keferaf von J\ Jeitsfii.

Uroiiiscii, (iiittlielf, Die obkisehen I- und K-

Vokale: . 17 'i*'^'. Mit guter Melhoiie gearbeitet.

Dass.: JJLZ. 17 S. b'li. äorgt^Ugc Arbeit. W.
Deeckt.

*) Itr. st't/t Viir 'lie ltsIc Z'-il«' no' li v\<ili\ was die

Hm. nicht hiciti. Aui'li ist durt kein«- Liii ki-. Wir IiiiIk'Ii

uns eiiii' An'k^iiiint; der (Mstir url.iulit, uiul li<;m<Tkeii.

dal's ui< Iii nur ili' sr Nii lle, sniidi rii «ohl d:i- li.uizif

nU'trisi h i>l , :lU'> Viflli'irllt zu 4|rll /(/(/•/ J'ltijl lllt JJ<-

ie^rt. JKitiir -j in ht 1. iIlt i;!eii:hmälsiire Ant'auij und ilie

unjjleidu- l.ilui.'e iltT ZciIl'U, die urii,'efiilir gleiche Zahl
der Silbt'U. ;i. der Lui-itaud. d,il< sie mit voileui Worte
beu'iunt-n. am Ende aljrr keine Huukte stehen, 4. ilie

W'it dcikt lir bcstimiutcr \\ i iidini:,'! », /.. IJ. aii. li trin Jim
neUHUHl^/krjiet trin luitiand-ficrjii'a neDtiuiJ. H. l).

Drown, II. II., The Kayftm and Lake Moeris:

Aiail. 1UÜ3 S. .175-.S78. In jeder Hinsieht ausge-

zeichnet, .hutin'i'. Hos».

Gaguat, Ueni, L'armee roioaine d'Afrit^ue . . .:

LC. 17 8. 597 f. Eine ersehßprcnde ZnsammensteNnng.

hlfn(it]<h>ri xvxi.ixi.: ,'/fot(titt^ (»^/m.ujo/i iiiii-t

6iv ed. //. Aiegler: L'lusnr. VII 4 S, \Üh f. Im gauzeii

iüt dieser Text fi^n den von llake kein verbesserter.

./ IS M.n.or.

( Ii. Hareiiilierg et Kdin. Saglio, Dietioaiiaiit-

des anti<|uites gr ines et roniaines: NphH, 9 8. 1S9.

Musterhafte .\n$riihrungen.

Droysen, J. G., Geschichte Alexanders, 4. Aofl.:

.\filt inti> dir lii.<l. lAlt. i S. 101. Schönere iiufeere

Ausüiattuiig als in der 3. AuH. F. //irtrh.

Dnbois, H., Examen de hi geographie de StixAom
Ilph II'. 18 8. .'i56 560. Ein geistvolles Werii. A.

Kuripides, hlfclin hy C/i- II. Kfene: Clattr.

VII 4 S. Iti.i- !(;,'>. Dil- Aus-ahe wird fOr liObrer nnd
Sehtller von Wert sein, /»'. 1. Ti/rrA.

I'roelide, (Kkar, Die .Anfangsgründe der rümi-

scheu Grammatik: J*C. M 8. (108 f. Kehr fleilsige

/usammenstelinng deü Materials. tJn.

rranersr > r .1 1 1 1. ( i .u iit a 1 11 , I .e I,et;cs Saeratae

del 2i;o ü. f.: AphJi. i) S. Ulf. Ini ganzen bvi-

f.illij,' b<-sprochpn von W. Sotfan.

Greyson, K., l.'enseignenient |iuhiie en P.i Li iie.

1. tliis. iiiipC*rieur: Jit'v. de l'inttr. puU. en Ueljfique

:Ui, i 8. ] 14 f. Ein Vaderoeenm, so vollständig wie

Uliiglieii. I'

Hart, ti.. Die Tyraniu» und Tlii>bc-Sage in

Il.illaiid, Knjtland u. s, w. 11: JJLX. 1 7 S. 52S. Lflcken-

liaft, aber iniiiierhiii nützlich. ./. li' lh'.

Ila\et, 1. Ullis, l.a pruse iiii'iri>|tie de Syniina>iuc

Ja. 17 S. t;ü'Jf. Abgelehnt von //. Das«.:

I^iphlL U S. 13G-13«. Wertvoll. A'. üiUl.

Horatii, g., carmina cd. MaH. Herl:: liphW. 18

S. .'>iiü 5«;.'). Kill ilauki'11-.wi iti s üin h, dm li ist Ref.

L. AlHtller io vielen l'unktcn auderur Ansicht.

Jahres^bericht ülier die Fortsehritte der nrnia-

ni«< hit) Philologie, von VoUmöllfr uiul Üiii^ I, 1

:

/{(ii/ri: Gynin. 2/3 8. l^d'löö. Dom Forscher und

dein Schulmann ist ein weseatlieher Dienst geleiitat.

Woiitfiiltit

Uecueil des iiihcriiilioiis juridiiiues greciiucs.

l'ar U. Darestc, 11. lluussouHier et Iii. Ueinach:
ISC. 17 S. 005 f. Verdient volle .\nerkcnnung. A' U.

Kaufmann, X., Die teleologische Natundiilosopbie

des ;\rist.iti le> und ihre liedcutuiig in der Gegenwart.

2. Aull.: IiLZ. 17 ä. 51». A. Bm$€ fürchtet, dafe

Verf. durch die Verwertung der aristotelisehen Natur'

lehre zu iiolcmischcn Zwccki ii eiiu rsi its iler histori-

seilen Erkciiutuis keinen Dienst geleistet, audercrscils

der nicchauiseben Naturansicht nicitt dnen Fufs breit

Landes ubgewonueii hat.

Merz, .lolis., Das ästhetische Fonogesetz der

l'lastik: JA . 17 s. (ii4. Iiis auf einig« gttte Bernes

kungcn nicht viel Neue». T. 6.

Mierlo. J. van, Die Sternkunde der Chaideer:

/{p/.W. 18 S. 570. Fafst leiliglich die Resultate

I
Kitpings zusainmeti. Jansen.
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Noetlie, 1. Ti>r delische PMinil; 2. r!nnilo«tat,

ISumlossti'iier uml Krieiisrlifii^t di r ilelisi In n Kiiuiliicr:

MitL aus (/. JMt. 2 S. 101. WinI den i»olitischcn

uinl sozialen Vcrliältnissi'u nicht licnclit. ^»i/o/» (i/t/-.

riuilin, K., I<es tlnriiu's lie Diorlt-tioii : /i'öm.

^/:lt.^, ^A S. ;{0« 3M. \Uv wcrivollsto Hand dtr

Iksuraration» des luonuiueuts autiiiucs; ein Pracht-

«erk, welch«» dem VcrfMser Khre macht. Ch. fMaen.
I'lato. Tin; dmlogiies of PI. traiislati '1 iiito Kiiglish

liv JJ. JvwHi, «I.: (./.w/. VII 1 s. it;i-ni;i

Diese dritte AuHa^i- der mit Rim lit solir j{i'si-li;Lt7.t« ii

Übersetzung ist in tnancben Iteziehangcii ein neue«

Werk. II'. H . üoottwin.

i'lautus. Furschungou /ur lat. (iiaininatik und

Metrik, 1: Sludion zur pL l'rosodie, vun F. SkuUcIr.

Uayer. ii;pmi. -i/.") 8. 135-137. Eine treffliche Arbeit.

Uatuüuy, W. M., Tlic rliurcli in tlie Ituniait

enpire before a. d. 17U: A<uul. 1095 S. :tü3 r. Der

von Uamsay mit aurseronlcntlirhem Scharfsinne ver-

teidigten Hypothese, dafs der (iulatcrbrief an die SOd-

'g'.ilatcr (in Icmiiuni, Di-rbi-, l.\stra, Antiochiu tu l*isidii*ii)

gerichtet sei, »teilen sich dix-h grufse Scbwteriglieitcn

entgegen. Der zweite Teil, die Chriitenverfolguugen

betreffend, beseitigt muiehe Inrtaner. R. Ii. JJrum-
vioiid.

Ueuler, M., Die l'arsi n n. ihre Schriften: Xpltli. 'J

S. 139 f. Uccht Wold geeignet zur ullgenieiueu Urien-

ticrnng Ober das Avcsta. J{. Hamen.
Stiianz, Geschitlite dir roniiseiien l.ittenitnr 11;

Uaj/tT. Cr^iiitt. iß Iä7-139. Uieich vorzagiicli

wie I. \^eymaH.
Sclniltlies^, ()., Der l'rozefs des C. Jitiliiriu»

viirn .1. G;j V. Chr.: ('lastr. Vll 4 S. Iü8f. Ii'. Yurke
J'ausjii'i winl weder von don Krgebnissen noch von

der Methude befriedigt.

Stoudiiig, (iriechisehe und römische Mytholofiic:

Ihiyt-r. tiijiiiu. ^ 3 S. 1G1-It»2. Wird <leni angilii iidcn

l'LUologeu zur allerersten Urieutierung bessere Dienste

leisten als dem Schiller. Knoll,

Tacifus, The hisiory of T. (ranslatcd into Y.w^-

lish by A. W . (J«i7/, 1: U<wr. Vll 4 S. 1(17. Keine

gute (' bersetzung. .1. l). Godley.

Thumas, Kmile, I/cnvers de la Societc romainc

dapr^s Patrone: JA.:. 17 S. 609. Orientiert über die

llaui(tfragcn.

i'roost, Zcnouis Citicnsis de rebus pbysici^

doetrinne fiindamentnm: DLZ. 17 8. 532. llngc-

scliickte l'i'nii. II'. (Jciijir.

Ägyjitisciic Urkunden aus den Kunigl. Museen
zu Berlin. Griecb. Urk. I: Rev. de l'nifir. puhl. en

JJel^ique 36, 2 S. llOf. Kurze .Vugahc der liiu-

ricbtuiig und des Inhalten. A. \\'(a(/eiier).

Vollmer, Friderieus, De fnncrc jinblico Uoma-

nornm: /.C. 17 S. 613 f. GrUudlicb und klar. A. iL
Vestphal, Kudulf, Allgemeine Metrik der indo-

germanischen und seniiliscben Völker . . .: SphlL !•

h. 13ö f. Kine Zusammenfassuug frUiiercr Untcr-

nebimgen. K Graf.
Xcnophons .\nabasi*, MV by W. KfUcy and

A. C. Zenos: ßpUW. Ib ä. ödö. Ein ansprechendes

BilftuHtel Ahr amerikanische Schulen. J. A. Svm».

.Mitteilanj;.

Afladdmin dea inscriptioni et bell«a>lettrM.

5. Mai.

lliunolle telegraphiert: Dceonvcrt Dolphes tresor

des Atlieniens avec ddcoratiuii sculpturalc, plus de cent

inscriptions. — Oeffroy, F'inide in Rom: (ioldninn/.cn

von liUeius Verus, l(j4 ue>i |il;if.'eii, ijo« Ii iiH^rliraudit,

gefunden auf dem Avculiu bei Fundaiuciiticrungeu

Ihr das Bcnediktinerkloster, entwendet, aber mm Teil

wieder ermittelt. Sera]»]'. ln>i liriften g^nudeu auf dein

Kapitul, Antonin liUste ^el'umlen 17. April auf dem
Palatin. — l'oueart, ( her das Epigramm (IX, 147}

von der MysterienbrUeke. Der Erbauer dieser Stcin-

brflrke Aber den Kc{ihissos ist nach den IiiHcliriften

.\eu(«kral< ili Xeini"* Sohn. Mau le>ü daher £ifro-

»kiii 6 Stivtdog. — Vorgelegt: V. Tannery, Kechercbo

sor rbistoire de Taslromie ancienne.

12. Mai.

Uobert, U., kttudigt ciuc Ausgabe der i'bacdrus-

Ilaudsehrift an, welche P. Pitbou 1596 beranq^nh.—
Vorgelegt: Pli, Faliia, I.cs sonrees de Tacite; L.

rarnientier, Euripide et Anaxagore.

Verseichnis neu eiiichieuener Bücher.

Ariitophanis comoed. Annotatione eritie», com-
mentario OXOgetieo et scholüs graeeis iii.;ir. fr. //. M.
liUitfdfs. XI. Vespae. Halle, Waisenhans. XXIV,
4.s.'-/8. JL 9.

Cuufcren/c tonutc a Uuuia neir aula magna
d<d eollogio roniauo per inixiativa dclla societji per

rialruzione della donna. L Roma tMiHea. Fimsee.

596 & 8. L. S.

Kock, G., Lagenrcneichnis 73 {Klan. I^iÜolopif,

Scri)itorns {p^'it'ci latini), 78 (ds!,'l. .\ltertnnis\vi>sen-

sühaltcu;, 76 (Srriptores latini, Catalogus disserta-

tionuin Ii). lieipzig, Ncnmarkt 40.

Fritze, J., De Ubatione vctcrum Oraeowaoi.

Berlin, Heinrich. 91 S. 8. JL 2,40.

Die ilttiselien (i rabreliefs. Heraus;;, im Auf-

trage der luiscrlicbcn Akademie der ^Yi8sensc^aiteu

zu Wien. Lief. 1'4. Berlin, Spemann 96 S. Fol. mit

Abbi!(]nii^,'eii und Tafeln. In Majipe ä ^ft <Jl).

Herudulus, VIII, Text and uutes (L'niv. Corr.

coli, tutorial sericsj. Clive. Sü. 3,6.

De Jan, Fr., De CalUmacbo Uomeri inteiprete.

Diss. Sirassburg. 1 12 S. 8.

Lau trues et diaiectes. Uevuc trimestriellc publit^;

sous ia diroctiun de M. TUo ZauardeUi. üruxellcs

(Bureau: me de Longne-Vie 86, IxeUeS'Bmxelles).

lielgique: 10 Fr., etrangers: V2 l'r., le numßro: 3 Fr.

Opitz, Th., und A. Weinhold, Chrcstouialhio

aus Schriftstellern der sogenannten BÜberuen Latinitäl

(1. Sueton, Velleius, Florus. II. Tacitu.s, lustin, CurtiuR,

Valerius, I'linius d. .1. III. Plinius d. Ä.. Vitruv.

IV. Seucca, ('el«u>. \'. ijuintiliaii i. Leiii/ii,', Teubuer.

XIV, 477 S. 8. JC 2,Ö0i iu 5 Heften Ut; 3,20.

Hylloge conunenUtionam, quam t. d. ComUtwÜM
Conto ubtulerunt phiiologi ButuTL Leiden, Brill.

Vni, 147 S. 5.

Varantw. KiMl»kt«ar: l>r. Fr. Haraor, Berlin ü. 4ii, LidMiialbr bin
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ANZEIGEN.
R. Oaertneng V«riliiir« H> Heyltelder, Berlin »W.

= Neue Ersclieiiiiiiig^eii. ^=
Fr. My, Cicero. Sein Leljen mnl stiiie Soltrii1«n. Mit 1 TitelbiM.

:i,OU U. «eb. 4,6U M.
G. Berber, Das Irli als Umndliiirr nnxerw Weltantduuiviiv.

8M. «b. lux.
R. Haym, D«k l.«bcii Max Itaiifk^rH. Mit M. Dnucken IHKInm.

lU M. fA. 12 M.
lahresbericMe der GesckioMiwiuemchaft. Im Auftrag,'«! iler hutoriacben

U«i6llMliaflt stt Berlin herau««. toh J. Mtnm. XIY. Jabiy. (tttil)

:m1I.

Jahreeberiehte Ober das hUan tahihiiMR, heran», von C ReUmluh.
VI. .lalir«. IISHI;. WM.

K. Jo6l, !h>r fclitc und dor Xenophontix-hf Sokrali's. I. Riiml. H M.
(h. i II Kiiii'l lM>tln<l' -i' Ii it V..H.. r. ituiii; I

B Keil IM«' Soloiihilii' VerfaNsuiiir in AriMott-lo' Vj-rra^uiiir-^L'«'-

schiclilc Atbi-ns. '> ^'

G Koch, Beitrage mr Uettehiokte der pelitiMtlien Ideen iimi di r

K4>sicrangi»i>rufai. In vier Teilen, i. Teil: AlMoIntisiiiH- uu l

i'arlameBtananiua. i '*" ^>

K. Koebn«, Oaa llMiagnfBUUit. Kiu Ifi'itr.i- zur <••

KannnannsRenoflseiuGhaften und der li4tkürdi'uorgani:<aii«m. < M.

K. LanprecM, Beatmb« «eaehlehte. {In 7 UMiiden.) I-JU. JM j<i M
jri^b. s M.

W. Münch, (liiila^fo^iM hf lii-itrilir<-. M.

0 Rubensohn. IHo MjNtrrii'nhi'lli^-titiiii'r in Klfiisls und Sainio»

thrakp. Mit l'liiiK'ii \m>\ Alilul-liin, . u. 7 M,

G Steinhausen, Ueaehlchte des dentM-.b«u Briefe«. Zur Knlturu<-
rla. |it<- ,|. s doutaehen Volkea. 2 Teile. W"' ^

— kulturittudien. -1 -M.

P. Wendiand, IMiilo's St hrift iHx r die Vor>i hHnf. Ein Beirmfr zur

( iesrliiclitf (liT niii-lii\ii-t..trli-i lirii ri.il...Hi hiiv !

^ R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Neu enciiienen:

Die SoIoDische Verfassung
in

Aristolflos

Verraääuiigägcsciliciite Atheus
von

Ikr. lirniio Heil,
i'rotiiuur »II >tcr I iiiv<-r:'iti>t ^itriilHbori;.

16 Boi;en. 8". 6 Mark.

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Soeben int er«diienen:

Über die grctgr^nwärtigre Lage
de»

höheren Schtilweseus in Preiilscii.
Von

Dr. FMedrieh PftulMii.

rj S. ir, ii ^'i- o,t!t> ^lurk.

K. limurtmtn Terla«, H. flflflUiMr,

Rorlln SW.

Si.rlll li -ilid flM liicm ii — rlfii'li-

'/i'itlv als wisM'llsiliJiftlirlif llrilii^cii /.Ii

Ui'U .lahrcsbt-riclitvn der slädt, liiiliert'u

ijchraastaltcn an Berlin:

Belger, Ch., die mjrlieniMihe LokalMKe
viiu d< i) Urkbem AgwneMnaDt uad
der .Seiiirn ia Znaanunenhuge der
urioobi8L'licn Sagenentwiekelone. Mit
einer iieki>iiAtrnktion i. Seblienanu-
sclieii (irilbRrtuiitlfK u, 7 PlJlnen. 1

Biatchke, S-, der Zusamiuenhaii:; der

Familien* und (iUterp^nioinscIiaft d.

Iilatoniachen 'Staates mit d. poiiti-

xrhcn und pÜlosopbiadien 8vi*t«in

IMat <>.«. 1 J(.

BuKrich, G., ttber (^liarles d'Urleans und
d. ihm /.ii;ri'!«:lirirbeue eiigÜHclie V\» i

si t/.niiir seiner (Sedichto. l

EUu, 8., Vur> uad (fkichaeitiekcii 1» i

('aeüar. I. Bcdingvnirt- nnd Fidu>-
>iitxe. 1 .»<

Eidwurf tn (intern I<i']iridan für liit-.

),'*Mii^stridtisclic Ki'jil;:\ niii.i>iinii iii

JiLiliii. II. Teil. \.lf.

Foaa, IL, 1. Kircfaen-refomiatori.«' he iS»

strebnnti^i'n im 9. .labrii. II. Zur lu-
f<innatiuu.«;;cxrhiehte von iieul'. 1 .H

Franz, F., die .Selilacht b. i MontlhiT).
Hin IJi'itrag zur Uesi hiciit-j Karls d.

K ahnen. 1 M
Gerslenberg, C, i^t Sallust uin l'artci-

h rillst fHer
Gilow, H., die Urttndffedanken in Ueiiir.

\. KIHstii 'Prina rriedridi v. llum-
\r'r'4. 1 .V.

Härder, F., iistn.'^iiiist, Bemerknngiii
/.u d<n riiiiii>rlii II l'iclitern. 1 .Jfc

Herz, W., /.um I nti rriilu in derlatein.
(rainnmtik auf der MitteUtnfe. 1

Kern, F., ScLulrcdcn bei der Kntlasoung
von Abiturientm ii »sicrn tSSU lii<

Mirliaelia ISitJi iiikI AiMprai-hc au
die .Sthliler am -JT. .lau.. IX*'*. 1 .H.

Magnus, H., Studien zur Überlieferung
iiiiil Kritik dor Motamuriiho.Hen Uvids.

r.ii i.ih.r x\. 1.«
Mangold. W., ai< iLiv.iüs« ij<- Notizni zur

traiui.>i.->i lu ll loiatiir- und Kultur-

^'escliii-bte dea 17. .ialirli. 1 .V

MiciMllli, K. TM., de Pintarclii coJice

mannü^riiito Matritenai. 1 nM>

Otlerhage, 6., ErlAnternneen m den
«.Tq-inliaftL'ii Teilen iu Tosno* Be-
il' it. in JiTiiialem. 1 Jl>

Parow, W.. Ueiae - isUndrilrkr aUi
r.iii^laiiil. IM

Schulze. K. P., ]leitrii!.'c zur Krklämng
il' 1 1 liiii i-rlicn Elouiker. 1

Schwartz. P , zur (ieseliiilite d. Nenmark
u.ilij.iui d. Tjiilirigen Kricfjeji. l.V

Staedler. K., von lloraz - Vcnb-ul-
-I liUiium. 1 .Ui

Suhle, E., ISarlL-irosaan eonatifnli» de

n ^MÜbu'« vi>in XoTenibw ll.''>8 nud

ihr- iMiii lifillimni.'. 1 .<t

Wolter, E., zum fiaiiz<<->iiicben Unler-
ri'lii, Kriii-«lii' Lluiinrkungen uni!

Krlalirmi;_i'ii. 1 •

Zelle. F., .Iidi. riiii. FrCtach. :l. Iteitra^^

zur (icsfblelrte der lltesten deuiaelu-n

• •i-r. l.V

K. Uaurtuerd X'erlat;, 11, Ue.> l'ebler, IWrliu SW. l^riick ^uii liKiiultard .Siuiiou, Ikrlin SW.

Digitized by Google



WOCHENSCHRIFT
TUR

KLASSISCHE PHILOLOGIE

durch bU«

wd PoKtAnitifT

HIBAÜWIOIIIIN VON

GEORG ANDllESEN. HANS DRAHEIM
DMD

FRANZ HÄRDER.

rraia

ttmUUvhrUch •

10. JakrgAif. Berlin, 2Ö. Joni. 189a. Ko. 26.

(aSdhmader) .
' T 706

A. V. SkUi. ilif) KpT]Ttx^{ iMXfKflWl <P..Omu«) . HO

<P. KnUdunar)

.

711

T. Ooraalii Taciti ab exreuu I)iv! AoRiutl libri I—VI
ad. Oe>-<B N^metby (U. Au<lre«eD) 718
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-i'niHii'iiüiiUtt nir «Up n<Oi-hrt.- und BcalachnMu Wärt-
teiuberga Iii 7w.

J^MiuMmf- r«ri.MiiM*

Vin«JiiMaM>i Pranlabrhe Akaai^mla d. Wiaa«iiacli*(Uii. l.JunL
— Aeaidtoia de» iuMripiloiu «t h<lM.lHw Ift Ml Mai 7»

r«r»i<t»a» mm imXwiir W«t»r , TW

Die Hemn Verfasac r v i] Pri ^'^ramiiH H . l>iafi«rtatioiicii und siiii?iiif;cii (ii lry;uiili> if s>clmft«>ii wtnl' n r'fbcten,

Kezeuiionseiemplur« au B. üaer tners Verlagübacbhaiidlang, Uerliu äW., ScköneberKerstr. 20, eiuseaden zu wulku

RmmmImwi od AiieigSB.

fnuis ItaiBiMk«, KjrrABe, «iae altgriecblselie
GöHiii. Archäologische und nytholoKischc Uiiter-

sacbangcD. Mit 3» Abbildngeo. Leipzig, F. A.
Brockhans. 1890. XII, SS4 S. 8«. 9 UC

Durch meine Sdndd habea diäte BIftttar bisher

keine Besprechung des vorliogenJen Buches ge-

bracht; doch ist das mehr im Interesse der

WodMiiMlinft ale. des Baobes zxx beklagen. Denn

4m Baiih iiAt flbanU eoCwt BMebtaog gefimdeii:

kurze Auzei^^cii . meist loMiaft znstunrneud, er-

achieueu aUerorteu; mitten auK verwandten Stu-

dien beirmiH THrmoehte Enut MaaTs (G. G. A. 1890,

337—384) des Verfasaers ErgebniiM und Beireis-

fiihrung zu berichtigen uml zu ergänzen. Ich

möchte wir deshalb erlauben, auatatt daa gauM
Werte m beeprecb«! «od tttnen idineU Geotoiii-

gut gewordnan Inhalt m Hkizziuren, vielmehr ein

Kapitel herau-zncrroifeu, wo icli gegeu Studniczka

und Maalk zugleich Einspruch erhelien luuik.

Bai der GrandungsHuge von Kyrtne (Sk 45

—

131) spielen eine HiiuptroUe die vieliiraatritteuen

Piodarveree Pyth. V str. und antistr. > i6 t)' ifiov,

yttqimv
{
tbti ^äqtai in^ijaiov zkiot, | ot^tv

ilivi rnnfftSt od Stä» &itq, ^^hi fioJQÜ Tti

aytv
I
TXoXr^vioy t(Htt'ot>

j
H'!}fy (ivadt'^ä^fvoi

,

vas äraxufUve» nShpJ^ «Mein Amt jit «, vom

Spwta her lieblichen Ruhm zu kfinden: doräiar

atiimraeiid kiimeu Agidcnlieldeu, meine Ahnen,

nach Thera, uicbt ohne Gütter, eiue tichickung

fthrte ne; von hier empfingmi wir daa opfamiolM

Gabeofest und feiern nun, Karueischor Apoll, bei

deinem Mahl Kyrenen« hocbgebaute ^tadt.'

*) Uaateher tot die Überl{efeniB|r< «« dea lUriditai

l( Iffafov fast aller Hss. nl>«:( ki Ih h mir in ya'dvttv, m
der Interpnnktiou vor oiler xiaih noh'i). fq. und iu

KuifvJjt'. Dean Kufvf/' ««tst Korrektur in str. y' und

Str. 3' Tonos, dort fumiüw <^ (iMit| yituudtUfU»*

(wobei eine iiind«ris«he ScMabelt verloiwn ^ht) oder

/KOfH«) (.) Hnl ^{(txtdulfion (ftuvittin; fest () VI 5,

dort -tjioi feit in dffqüer O II 40 [41 Bfk.\, auqiti-

N VITI i fekdwie Bnradati«B Hetmannal; vgl.

auch Hoffniiuiii ii. r.lv li. I'i.^l. S. 447) und in ihr vierten

Strophe wird {»«i .'/«iffio' iunuy notwendig. l»if Worte

3io).v&. f(( gehören nBi li der handachriftl. Überlieferung

zum Vorbaigeheadea, doeb boiaiigen sebon die ScboUea

die nach 9fcfr ünq aotwendlge Verirfndong nit dem

Folgendi'H. Fjidlirh liiffet filr ;•«^^^f^' die i'herliefpninix

bald ya^vix' ^l'araphr. ««•»jrür«»!, bald y(t{fvnrt', woraus

man ya^itttu «ad yufäotj', ynqmn' gemacht iMt, WM
i)iir(lMv>tr i-itK-n xrhiefen OedAuken und aiiMB noga-

iKhlaihteu Vtrs ergifibt. Wer daa r retten will, adirefbt

idnv JSifuq- , mit einem widrigen Molitsgi r (neben a'wU-n

Baccheen) nnd mit einer unpiudaiiscben Knuis ^vgl.

jidgytfm J n 9 ud RAM S.Q.Ii. 21) Anf Shia nad

(•icwii'ht des piMdari!«-lii'n Zi ucrnisscs für dif Wamli rmi?«-

Hgealiabev die g«uuuit«u ünaicberh«it«u Itviuou Kiuüufa.

uiyiu^L-ü Ly Google
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S'ü^t (las Pimlar? Ist fr ein Ä^iile? min giir

eiu vuu Sparta stammeiulürV W ic >tuatut das zu

J VIT» wo A\u Agideu Oijßtti txyoyot heUaen?

I iid ist Tliera die Urheimat der KariiMU? volleuds

tlieblBtsUer Kameen? So fragt man soit mehr als

eiueui MeiuclieaaUer, ohue eine l>efriedigcude

Antwort za finden. Stndniczka lehrt -mui: In

diesitMu Liedc spricht <lor Chur vuu sich, und

Piiuhir ist kein A^idel I n.! Maal-«, iliT all tlie-

bisohti Agideu und uucli an Piudurn Ägideuttim

glanbt, giebt doeh das Keagnis dieses Gedichte;«

fast ohne SchwertMtreieh rerlorai; nur mit. • iiieiu

kleineu VorholuÜt in ih-r grammatis« ln-ii A\iF-

fassuDg der Hau]itätelle: it'i/iy »uU übor kfqQayih

hinweg aof Snaijuxf gehen! Irgendwo hab ich

gelesen, dal's Pindar hier die Ägiden gar nicht

uai'h Kyrt'ii»' koinnicii hisse, soinleru nur his Tiicra:

auf derselbeu Höhe logischer Uubealreibarkeit

steht MaaTseos Behauptung, daA, ii^9§i> anf Otjoa

beoogen« Findar die Karncen gar nioht ans Sparta,

eondorn nur Thera liorlcite.

Deu abeuteiierlicheu KiufuU, t^tot {natt^i\

nicht vom Dichter, sondern nur vom Chor ge-

sproclicn sein zu Lvsseii, hat in uusrcr Zeit zuerst

Liilhcit j^fhaht (StiKh z. altsparL <jes<-h. (.löttiiigeu

187'J, G5), auf den sich beide berufen (St. 73,

78, 80; M. 364). Gilbert verweist anf den

ai'fQMy in der 1. Autistr. und Stndniczka noch
auf die aoid« veiav str. d': <lenke man (*ich aber,

meint Gilbert, das Lied vou eiueui kyrenischeu

wöjtfo? Torgetragon, so lasse sieh nnter der Person,

die in diesem 'Jediclit den König anrede, 'nnr der

xJijuoc ävi^mVf unter Iceiner Be«lingaog Pinilar*

verstehen.

. Stadnioska verbittet es sieh (75 nnd 78), hier

kurz, mit dem Mnmm>eiisclieii 'Gesetz' abgefertigt

SQ werden, wonach iu deu l'J|»iiiikicn iler Dichter

^as 'Wort führe (Pindaros 1840, 10 £f.). Weuu
er jsdoeh dies Geseti dnreh einen flflehtigen Hin-

weis auf Aiyiva, (fi).ct fit'ifQ P VIIF und x).vt\

dilti itxoftM U XIV beseitigt glaubt, ao dürfen

wir nns kun abgefertigt fiibleu. 'Curmen catUalur

Ordtemtni a pueromm ehoro in templo Gradarttm

sagt Dissen ganz unbefangen, ohne zu bemerken,

wo dabei das von ihm besouders lebhaft vertei-

digte Prinzip bleibt' Qit. 7U); und wo bleibt

Stodjueskas Spott, wenn vt *B^vnai»v on*

f<ft(fi n^vttdv y/.vxtTrei' rrnoxföiToiv fiiay ver-

gleicht? TheHsaliiiche länger doch reitet diT

Dichter! Oder fdan fn' 'Aewrtu (anf Agina)

ftihyaQvmy ti* tovi ; /. t.'i fi «j » rt u t iat in unem
Liedc. wo von Aufaug bis zu l']ndi' mir der

ÜicJiter redet: 'ii yiötyMi Maiw, juiit(i uftttidu

(zngleicli im Xiunt ii der Choreuten gesprochen),

iw iofotg XiQ<f Tt «stMtMfW* nnd dann x^^Q^'

qftlos' iftk tiSä tot niftm» \\. s. f

Horh 1-^ wird Ufttweiidig sein, noch einen

Augenblick bei dietiem Punkte ku verweilen uud

Monännens nach Stodnteskas Zeugnisse {Ih) ^fteX

eiu>timmig' gebilligten Darlegungeu über die

redende Person in Piudars Epiuikieu durch He-

trachtuug der 1. Pers. Plur. zu ergänzen, damit

wir nns zngleteh Ober ittßfCoiuv einigen. Wer nnd

die (tt,ii^oyug? Kyreuisclie oder (mit Boeckh) the-

liische Ägiden? nnd wenn kvrenische, sind sie es

dann mit oder (wie Gilbert will) ohne l'iudar?

und wenn mit Pindar, ist der Diehisir in Kyrane

anwesend zu denken (Mommsen) oder nicht?

l'indur sagt 'wir' in Sentenzen, 'wir Menschen:

anayiai äfiftt 0 IX lüG (X VII ö), {jiQOivf iO^yoi)

ant^ta9a P X 28, efo$ «l/s^ orZott; P III 60.

Dann 'ich und mein Her«': ttyt, 9v(ti, tiya ßai'

Xofuv 0 IT 97 (8!t Bgk.); 'ich uud meine üe-

uo&seu': nai^ofitv ü I; 'ich uud die gebildete

Welt': ^'mioMyMv P III 114; 4eh und ihr

Musen': xinfictfioftfy N IX 1; 'ich und mein

Wagenlenker': ßäaoiifv oxyov <> VI 2\ (gleich

darauf ixta^iat); 'ich uud ihr ieierbeherrschendeu

Lieder*: «fiUrd^oiDfwr O II 2. Daniif henKeh iail-

nehmend, 'ich nnd mein Held nnd Laudsmaun': tiftfu

nÖQt, A&Siia, — xfti /ivifoi atfifriyot' .1 VII Ende

(vgl. auch J Vni ätr. a'). \in hiiufigäteu 'ich nnd

mune Sänger': nd^o/uit O VI 3, mladifa^Sa
0 X 7*.», ttvanoXt;ofify P VI 3. xiova^itv J VI 3:

auch im Dithyrambus xultofifv fr. 75 i4T)). 10.

Weiter äftit$ d' iom—xtlad^aat J I 52, dfitidQa

flSaau 0 XI 8; etwas allgemeiner ist wohl wiede-

rum icctfifv N VII 14. I] inmal ist der Dichter eiu

Lied schuldig geblieben, uud die Choreaten soUea

ihm helfen, die Schuld abtrugen: tiaoiuv 0 X ' 12

(denn die Anrede an die Mose mui an die Wahrheit

[str. «'] hat der Dichter iu der Antistrophos wohl

nioht festhalteu wollen; in der Epodoe hat er sie

bereits vergesaeu). Der Dichter ist BSoier nnd

w&nseht duoh ein sohliehtss Wort der alten

Schimpfrede zu entgehen; ein arkadischer Chor

soll sehen, ob er mit ihm uud für ihn vermag,

für ihn, der nnr durch »ein Lied zur Stelle sein

kann: tptv/Ofu» 0 VI 90; so sehr sind die Tänser

mit dem Dichter solidarisch.*) Dals (ftiyofaP

'wir Thebancr überhaupt' heilseu sollt«, ist durch

nichts angezeigt.

*) Hflbsrlie Bemerkiiniren Aber naives 'Wir W Bs*

A<>\\ \VMvUmi\ /.<ir l."L;ik .irs Spraehgeistes Z-ideptadt,

Uumrr. löU2, «>»«1 Uü» fli , •., ^
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Die Cboreteo treten also völlig hinter dem
Diclitfir zurück, ßr siuli alleiu bedeiifen sie gur

uichttt. ÄU8 ihrem Muude töut des Dichters

Stimme (P X 55)i iSnen des Kohtem Empfindm-
gen, seine Reude (xafß« P VIT, P VIII 5fi, X
VIII 48), sein uud der »einen Leid uxyvfiat P VII,

J VII Str. r' J VIII atr. a sein Stolz P IV 248,

N V 90—21, O II rtr. vnd «ntiair. seine Ge-

betf 0 XII, PI 71, 0 XIV, seine Selbstgespräche

0 I 4, N III 2G, seine Anreden P VI I.^. P VIII 33,

P IV 298, P V' str. a'. Von sich sprechen sie

ia der dritten Penon n^nrn» N IH II und im

Vokativ «I v4oi J Till Anf., beidee im Bimie des

Dichters.

Ana alledem folgt für atfil^Ofttv P V, dals es

om Didiier gilt, der im Gewte mit dem n&ptoq

dvfquy schwärmt nud feiert, der ihres Gesanges

Seele ist. Doch wio er für Strepsiades betet:

iScheuk niis, Apoll, uuu auch den pythischen Kranz,

10 bekennt er mit teinen Yettem in Kjrene: Von
Sparta nnd von Thera empfingen wir den Tisch

des Herrn. Heknnnt ist dieac Erkliirnng seit

1883, seit dem Abdruck des Briefwechsels zwischen

BoeoUk mid Karl Otfried MQller. Am 8. Sept.

1824 sucht Otfr. MQller sie gegen IWckh zn ver-

teidit^en (vgl. Orohoni. .13(1 ^ 3"J4 Anni. (> der

2. Aull.}. Boeckh war l»eiin liniKUg, als er den

Brief bekam, nnd legte den Teil dm Briefes

einstweilen ad afftndä. Fast bitten 'wir* es auch

so gemacht.

Die weiteren Konsequenzen dieses Resultates

Ar die Ericlirmm; des Gediehti, Ar die Charak-

t<'ri8tik Pindars und für die Sagenforschnng darf

ich hier nicht verfolgen, kann aber, weuig8ten.s

ftür die letzten beiden Punkte, anf Maafs ver-

weiiHi. Bei der Pindarerklimog müftite ieh in-

viel Vorbdialte machen. 'Karrhotua ist in dem
Moment, wo diese Worte (P V 43) gesungen werden,

noeh nioht beim König im Zuge, er ist es aber

iofort im niebeten Vene '— ; nnnmebr wird er

vom Köllig liei^iitsf. — Ist das nicht ein regel-

rechtes Sceuariumy Die Konjekturen S. 358 er-

Sffnen Anssicht anf eine nnabsehbare Reihe von

Andemngen in Pindnr und anderen nnlogiaeheu

Dichtern.

loh fasse zusammen: Pindar nennt Ägiden,

die Thera nnd Kyrene beiiiedelten, seine Väter

(nmdftf in einem Sinne, den anch Stndnicska [75]

nicht ganz von der Hand weist; seine Si3hne

konnte er sie doch auch nicht nennen!). Pindar

denkt abo nidit daran, hier, im (iegensats an dem
thebischen Liede J VII, die thebLsche Herkunft

dea GesehlediteB zn versehwe^n. Er feiert in

K\Teae, unsichtbar dem xJntu; <irt(ju)f voran-

»clircitond. ilcn Wap^en^ieg des kyreniaohea Königs

uud Kjreues stokgebaute Stadt.

Znm Sehhuse Intte ieh den Herrn Yerfiueer

um EuCschnldignng, dafs ich anf seine weitaut-

greifcndcü archäologisciien nnd mythologischen

Uutersuchuugeu mit dieser engphüologiscbeu

Studie antworte, hoffe jedooh, daft «rartiuller

Widerspruch ihm allezeit mehr gilt, ab eine

noch so .schön nmaehriebeue Bewunderung.

Berlin. Otto Sekroeder.

Andreas V. Bkisi, tlf^i ffjf KQiitt*^( dmUxtw.
i» *A»mmi 1S81. . Leipiig, Bamk. Liebiach.

168 8. in gr. 8.

Dieees Buch, %^ ävtiSianadimni liqtu»^ la^
i{v* A~(>);ri;; gewidmet, enthält eine sorgfältige

Darstellung der Lautlehre (S. 42— 131), eiue kür-

zere der Formeulehre (iS. 131— 152) und zwei

Kapitel Syntax; t^c dni^ n^ttiamte nnd
nfQi üji ntQiüdov. Vorangeschickt lind litterari?

sehe Angalien. kritische Remerknnjien zn den

Texten der luschritteu uud ein Kapitel über die

Betonung. Der Verf. hat die ktetieehen lar

•ehriiken fleifsig und mit selbständigem Urteil

ausgenutzt uud besitzt anoh eine so gnt wie voll-

ständige Kenntnis der nenoren gelehrten Litteratur

darfiher. Abgeeehen tob dem wenig korrekten

Druck (der sich z. B. in der Behandlung des

Acceutes recht imbeqnem fühlbar macht und

durch das Zugeständnis 8. 41 doeh kaum ent-

sehnldigt wird; meh «n Versehen wie die Yet^

taiiiichung von -«v und -ai S. 37 bereitet ärger-

liche 6türung) bietet das Buch eine znverlässige

Materialsamminng mit gnt ausgewählten Litteratnr-

angaben. Dagegen treten die eigenen Sritlinu^
versuche des Verf. au Bedeutung zurück, obwohl

sie keiueswega ganz fehlen. In den textkritisoheo

Bemerkungen wird mm anafthriielnten eine aebwie-

rige Stelle dea Geaefacefl von Oortyn behandelt,

VI -Kl ff., wo Skiaa so schreiben will: m x' id

dvlafttyiof i»]^(Q(tl9is naqjixs dXXon6Xia(, und

erklirt: lifr ibrd tttv ix^düy ntoXiit^tii ifu

mV S^mjk niXty. Wenn ieh anch ingobe, dafs die

frülieren Ergän/niifrcti der Stelle zn wünschen

übrig liel'sen, so glaube ich doch nicht, dafs die

nene omiriehen sei; eehon allein an dem im«

erhörten (lebrauch von TTUQi'^ mufste rie eobritem.

Glnckliclier sind des N'erfs Hciträge zur T^esung

der jüngeren Inschriften, z. B. Del. 121 C, 11 f.

erT xa (tt^ il^o(jx(^4oyTt rii» dyilay ro^ rem fydt^

Itiyovf anstatt rär uyfXär, nach dem .Muster von

dyf]Hai^ tdy föua ioövo/tiyuy Mus. ItaU 111
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63, 17. Auch oidniD statt oiS^p Del. 110, 19

ist riclitiV, steht aber »clion in d«r von Skitis

citierteu Ausgabe.

Um ans der Lanlleltve etneo einieliien Pnnkt

herauszugreifen, so glaube ich, dafs der Verf. in I

der Krage der Asijiration recht hat, wenn er S. 4 i

gegeu ßrugniuun uud Hhii's annimmt^ dafa die

FOTtlanong des HmiehseicbeiM in der gorfymschen

Schrift mir graphisch ist. Für Hierapytna ist

ans späterer Zeit 'ainviov' dantoii ausdrüoklidi

bezeugt und wird auch von Blafs erwähnt, der

darmns Iblgnrt, daft neib der Yerhut des Asper

im Kretischen 'nicht auf alle Städte gleichiniilsip

erstreckt' habe. Bei aller Maonigfiiltigkeit der

lokalen Mundarten, die auf der loBel geherrscht

bat, ist es doeb mirslicb, in einem so ftindamen-

tiilon Punkte einen Unterschied anzunehmen. Aber

auch wenn man die Tafeln von Gortyn für .sich

betraohtefe and mit denjenigen griecbiseben Sprach-

denkmälern, die son.st noch l'silose zeigen, ver-

gleicht, so wird es deutlicii, dnla sie nicht mit

diesen auf eine Ütvde gestellt werden können. Im

EliMiieiit Lesbiseben, lonisebMi fehlt das Zeichen

des Spiritos asper, aber
<f

werden geschrieen;

die alten Gortytüer aber kniiuten nur ('>, nicht

0 und A'. Daraus hat niemand den Sclilnls ge-

zogen, daft sie tttaqa xQf^fittra fn^v^^p ditnl ftfQm

gesprochen hiitten, vielmehr, daf's üie die Asjti-

raten noch in ursprünglicher Weise als k/i ]>h

ausg(»iprochen haben. (Vgl. Bruginaun, tiriech.

Giamm. g 34. Kinshboff, Aipb. « 8. 75.) Wenn
sie nun in dieser Verbindung den Flaueli uid>e-

zeiehnet liofsen uud doch spraelien. so kann ilas-

selbe im Anlaut vor V okalen geschehen seiu.

KieL Pavl Gaasr.

0. A. Daniehson, De voce (i{L.ij6^ (luno^tiii

ctyniulugicu. Skrillor utgifnu af Humanist ika

VetciiskapsaaBrfnndet i Upaala» II, 4. Upsala 189S.
4Ü S. Si.

Dos epische Nomen, mit welchem sich diese

Ueine dem nin'wegiflefaen l^miebforBeber Sophus

fingge zu seinem sechzigsteD Geburtstage gewid-

mete Schrift besehäftigt. war von jeher eiue erux

der griecIuHclien Htjmulogie. D. weist alle bis-

herigen Deutuugsversnobe mit Recht znrSeb: aein

eigener geht von der Beobachtung aus, dafs sich

VOt er -+- Kou'^onant und vor ^ (= t ^ zuweilen

ein * eingestellt hat, welches sich mit dem vor-

hergehenden Vokal zum Diphthongen verband.

Daraufhin verknüpft er mit ai'^ijc>; den Namen
einer Vegetationsgöttin Ws^ij^ruf, (ien arkadischen

8tamm der l^^är;;, den N'ati^r des Lykaou Alifit,

den orchomeniseheu Heros \i^n''f n. a. in Her

Verf verhehlt sich seibat das Unsichere seiner

Annahmen nicht. Was mieh abbSIt, ihm rBdi-

baltlos zuzustimmen, ist das Problematische der

erwähnten Lanterseheiuuug: wir wisj^en nicht oiu-

uuil, üb Tdoiäf oder Tqotiiiy, Ft^aioi oder

rtQatOfös die altere Form ist, ob dort ein • mitsiv

drückt oder hier neu eutwirktlt ist: !>. nimmt

die zweite Möglichkeit au. oiinr sie zu lie weisen.

Da nun Nameu wie Vi^ö*'«; ihrer Bedeutung nach

dnnkel sind, andererseitB neben al^ijog, von fira^

wOrdigen Glossen abgesehen, eine Nebenform ohne

j uieht uaehweisb.ir ist. so ruht die ganze Etymo-

logie, wie nmn siebt, auf ziemlich schwanker

Gmndbig«. Vollends Zosammenbang voa otCfit

mit ia^Ui oder gar Iii £ms ist doeb gans

undenkbar.

Berlin. F. Kretsehmer.

P. Cernelii Taeiti ab exceasv Divi Angasti
libri I— VI cdidit Geyza Nömetliy. Biblioihcco

scriptorum (Iraecorum et Roniauoruiu in usmn mIio-

tanun edita curanle Aeniilio Tliewrcwk de l'ouor.
j

Hmlapestiiii, R. Lanipel. IS93. 198 S. JC \,Z0.
j

In den uugarischen Schulen pflegen von Heu

Werken dos Tacitus die ersten 6 Bücher der Aii-

nalen and die Historien gelesen so werden. Diese

Bücher sind es daher, welche der Plan der vor-

liegenden für den Schulgebrauch bestimmten Text- !

ausgäbe umfalst Der jetzt erschieueue Band

bringt die erste Hälfte der Amuden, der aweits

wird im nächsten Jahre die Historien bringen.

Seinen textkritischen Standpunkt legt der

Herausgeber iu der dem Texte vorausgeschickten

Vmelbtöo dar. Er stellt die Autorität des ersten

Mediceus über die 'ineertae rirorum doctomm

coniectnrae, quibus editiones novae adeo scatent,

ut vureudum sit, ne eritici saepius auctorem ipsum

quam enores Ubrarimmm «nendaTerint*. Wo
trotzdem eine Andemng des nberliefert«n Textes

notwendig war, hat er, wie er sagt, diejenigen

Bes!4eruugsVorschläge ausgewählt, die dem Cber>

liafisrten am a&ch^en kommen. Bi' sählt Bodaun

die Abweichungen seines Textes von Halms -J. Ri'-

koguitiou auf: es mag ihrer reichlich ein halbes

Hundert sein. Damnter sind viete Stellen, «e

N. an der l'beriiefernng festhält^ während Hahn

geändert hat. I )ic anffallendste Abweichung dieser

Art findet sich III 38, 15, wo N. nach der Hs.

schreibt Cotlalrtae Odrvtatque et ob'i, vdUae im*

tionef, Halm nach Lipsius Codcd^at Oirwatqvt

et Jfii. viiliilac lui/ioins. und so Wold auch al'f

anderen ueueren Herausgeber. Dal's das haud-
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schriftliche alii noch eiumai wieder zu Ehreu

kommen wflrde, bat sngonehts des onmittelbar

fdlgpjulen valltfuf' nalioiif"i wohl uieiunnd erwartet.

Hat (loch uicht eitimul PfitziK-r Lipsins* treflfeude

Kineuthitiou verschmäht. Fei'ner VI 26, 1 con-

lüraiM pri»eipu (Hmlm nadi Hdnriu prineipi).

Hier fteiUeh bat N. Pfitsner znm Geuosson.

Eigene Andemngen des Heraiugcli(tr^ fimlc ich

uur drei: 1 32, Iti neque düieeti vtt paucorum

inttbiettt, IV 65, 4 cum aumUnm ad bdbm tiUiuä,

VI in, 3 aurarias eitu mit Streichung vou <jue.

An der ersten Stelle wird rel weder durch die

uegative Form des Satzes, noch durch das eine

enfapreebmide Partikel ftnrdenide negm empfobleo,

während nee (so Nipperdcy nach (Jrotins) beiden

Fordemogeu genügt. Die Verbindung auxilimii

ad Mlum ferre halte ich überbaupt nicht für

lateioiMb; und das fiberlielerte appellatutn siebt

doch gar zu ««ehr wie eine Wii-Ierholuii^j des iu

der ?orbei]gebenden Zeile sceheudeu appeUitalum

tau. An der drittm Steile kt ee metiiodieeher.

ebe Lücke aonmebmen ab das tob der Ha. ge-

botene 'pif 7.n tilgen.

Die uicht erheblichen Ergebui^^e meiner Neu-

ergleichnng dee ersten Mediceas bat N. meiner

vorjährigen Programmarbeit eutnoiniueu und für

seinen 'l'i st verwertet, und in der dort von mir

anfgeworieiien Frage, ob 11 72, 5 ottendere oder

oUtnditte den Vonng verdiene, rieb fib- das letztere,

vielleicht mit Recht, entschieden. In der Vracfntio

schreibe st. II !tl, I): II 81, ;); ;.t. IU 56, 40:

HI Ö6, lü; 8t. V 10, 14: V 10, 15.

OeoTf Aadrem.

8ezti Aurelü Victoris <lc Cacsaribiis libi r. Ad
fidem ii)(liciim UnixiUonsis et 0\iiiiiiii!-is rectiisuit

Franciscus I'ieblmayr. rrograimna jiyniiiasii

Ladoviciaai MonacentU 1892. Moiiacliii. T)rpos

coraTit F. Stnwb. 8*. VIU n. S9 8.

Vim den Sebriften, dro gewöbnlicb unter ilem

Namen des .4.ureliiis Victor gehen, bat nanmebr
die /weite eine kritische Rcarl)eitun>; gefunden.

Wie Wijga löUÜ die Schrift de viris illustribus

zum ersten Male anf noherer bandscbrütiiober

OrundlagebatersebeinenlaMen (vgl. diese Wocheu-
sclirift ISfX) I'). !?.'.'\ so neuerdings l'iclilina vr

die Caesares, nachdem er schon vorher kritische

Bettr^ dasn in dem Fes^rars des MOndiener

Ladwigsgymna^inni» au die XM. Philologenver-

Sammlung S. 140— Iii v.röffcntlicht liatte.

\'üu den Caesares aind nnr 2 Uaudttchriften

bekannt, eine Oiforder (O), die jetct mm ersten

Uale f8r eine Aju^gabe rerwendet irird, und eine
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Brüsseler (F), nach der Schott die Caesares heraus-

gegeben batte, e. besonders Monmeen in den

Sitzungsberichten der prenibiscben Akademie 1884

S. S)5 1 - Der auf dieser (Jrundlage vom

Uerauägeber iu »ehr besouoeaer Weise kousli-

tnierte Text weiebt von dem bisber ftblieben an

mehr als zwniliundert Stellen ab.

Ein grolser Teil der neu aufgenommenen Los-

arten beruht auf beiden Handschriften, z. U. 16, 11

dvamtUmda» olme qvu^ 17, 5 per^iptn» statt

ptrfident, 21, 5 apud Edettatn eingefiigt, 33, 3

perffresft statt progressL, 37, 2 poslquam statt

pwt quem, 38, 1 induitur eingefügt. An nicbt

wenigen Stellen bietet 0 allein das Biebtige, s. B.

4, 15 ceternm {tetruin P), 20. i<'nui ad/ue in-

doeto {teiiuique ittdorlo P:, 23, 1 altaria (palatia

P), 41, 4 UUrrimumtjuf {utterrimuniqw. P), 42, 22

retfituendo (rMltteisM P). Denn gleieb ab 0 vor

0 Jahren bekannt wurde durcb Cohn, (piibus ex

foutibuB Sex. Anrelii Victorb tluxeriut

8. 70 f., zeigte «• sieb, dafe die Lesarten dieser

Handacbrift denen von P an Güte viel&cb wesent-

lich überlegen .sind. .Anderseits fehlt es auch nicbt

au Stellen, die in 0 — abgesehen von zahlreichen

Sebreibfeblern gewSbnliober Art — verderbt, mm
Pcii sog.u- scliwer verderbt, überliefert nind, wäh-

rend }' das Richtige bietet. Daher ist iu den

ziemlich zahlreichen Füllen, wo in O P verschie-

dene Lesarten entbalten sind, üb aber an sieb

beide möglich sind, die Entscheidung oft eine sehr

schwierige, vergl. Fleckeisens Jahrbücher

5. 1-10 f. Ob hierbei der Herausgeber immer das

Richtige getralfon bat, ist mir zweiftlhaft. Doeh
läfst sich das hier nicbt im einmlnen erSrtem.

In der Aufnahme von KoqSikku'en ist der

Herausgeber sehr zurückhaltend gewesen, lu den

meisten FSIlen wird man ibm beistinuiMii können,

7.. B. 4. 1 1 inarii.' i< jhui. I L 11 italiam (Frenden-

berg), 31», 3i> 'jiiaJriiuii'iito (derselbe), 40, 17

»egniliem (Mommseu;, 41, lö oimttenlibm (der-

selbe). Ton . den eigenen Yerbesserongen des

llerau.sgebcr» nenne ich besonders 5, 12 praeoenot

>», 8 eruditwni» mtmal auctoritaUw, 21,- 1 AntO-

niamu nomtn e suo, 3'J, 21 barbarum, OberflQflsig

erscbeint mir 3, 14 die Änderung auetore Chatna
iiioti .... Vindt periiicie reinpiibUcam confosso ro

tet'aoere statt Ucate. Denn weder die Kon-

straktiou von movere mit dem Infinitiv (s. Schmalz

§ 221) noch die BUipse von «un( bat etwas Be-

fremdliches. In demselben Kapitel schreibt der

Herausgeber § 16 mit Schott Ti. Qaudium^ wäh-

rend in beiden Handsobriften TUnm ansgeeehrieben

stebt. Da fiberdies an der entspeehenden Stelle

28. Juni. WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 1893. No. 2«.
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der Epitoiue (4, 1) Clamiiut Titu$ nicht uur in

«Uen Handsohrillen, «mdera anoh hut. tniie.

p. 185, 2 und in der Bearbeituug der E|)itüiiie

im Baiiibergetisis H. K. TU I I iil i rlicfcrt ist, so

scheint hier uicht ein CSchreibfeliler der Haud-

Mluriften, iond«ni eto Venebeu Vieton sribet

vorzuliegen. Ferner bieten 13, 11 beide Himd-

scbriflten a$eilo .... //nilriuno ciri pi i>f >l>iifuo<jiie.

Da der AbUtiv cwi mehrfach überliefert iut (s.

Georges, Wortfonnen S. 189), ao wt wohl anoh

hier an ihm festzuhalti'ii. Weiterhin aebreibt der

Tleransgelier \(\, 2 muh .»Vriitzfiiu in tiintiitn pe-

iulantiae prornperat, tUi duinpaniam »ecedent

croMMM ^jtontm obtUerH. Bs liAt sich swsr nieht

lengoeu, dafs $fetJeni durchauN dem /u.Htimmen-

haug angemessen ist, aber in beiden lliiiKl-^ebriften

steht Lainpania teäeu», von dem abzugehen der

Umtiud, dafe weedent habeeher ni, keinen hin«

reichenden Gmnd bietet. Zum .\nsdruck vgl.

14, 4 Roma percoierel und 40, 1 Jtaliam detti-

nantur.

Einige Male s. B. 5, 10; 33, 31; 41, 3 hat der

Henm.sgeber au einzelne Worte einen Stern gesetzt:

ob er damit [<ücken mler iiberliau[it ungeheilte

Stellen bezeichnet, erfährt mau nicht. Sollte das

letitere gemrinfc aein, ao mfilbie meioea Eraditena

die Zahl der Sterne eine weit gröfsere sein. Heiin

mir wenigstens erscheint die haudschriftliehe Über-

fiefemng an ntchfe wenigen Stelleu unverständlich

nnd harrt noeh der beaaemdra Hand. Dahin
rechne ich n. a. 14 relutwiKjue, 20, 12 cum

»anctiguf, 20, 18 quoaä ea utilü erat, 22, 3 inttrim

rtptrwnu, 23, 2 libidinum /«rendarum, 35, 10 hoc

iptorum potutimum eonvenire mutnu.

Die Varinnten der Hiiudsehriften giebt der

Herausgeber unter dem Texte, ebenso die vor-

geschlagenen KoiqektiirBn, die älteren in einer

Auswahl, die neueren in möglichster Vollstöndig-

keit. Ulierselicn Hind dnbei ilie lienierkuiigeii

von Clols in t»einer Übersetzung des Victor und

von Kleine in aeiner Besiweebnng dieeer Ober-
setzung in der Zeitschrift für Altertumswisnen-

sebaft 1841, 8. 1.329. Aucli würde woli! i"ine

lJurchsicht der Litteratur über die Kuüteneit und

die aeriptoreo historiae angnstae noeh manehea er-

geben balieu.

JedeufidU aber bat «ich der Herausgeber durch

aeine Arbeit ein wirkliches Verdienst erworben.

Dreadeo-Neatiadt. Vhaeior Opiti.

Chronica rainora eullecit it .iiuMidnvit Cirultis

Fr ick. Vul. J. Acceduut lüppuliti Kumani praeter

canonen pascbalen Aragment« chronologica. lipeiae

in aodibus B. G. Toubucri 1693. CCXXVi and

687 8. A 6.80.

Bald nachdem Mnmmsen in deu Mounmenta
Geriiiiniiüe lii-toriea im 'J. Bande der Aiictoren

uutitjULhisimi angefangen hat, die kieiuereu Chro-

niken dea 4.-7. Ja^hnnderta benuaEi^ben, lai

als ein Teil der Bibliotheat Teubueriana dor eraie

Band einer ähnlichen Sjimmlnng kleinerer latei-

nischer Weltchroaiken aus den ersten J»hrhaa-

derten dea Mittelaltera eraehienen, in welehem mm
Teil dieselbeu Stücke wie dort herausgegeben und
erläutert sind. Beide Ausgaben sind ganz nnnb-

liäugig von einander entstanden, Frick bemerkt iu

aeinor Vorrede, dara der Test der ann^n eebon

18!)0 fertig gedruckt gewesen sei nnd dafs er die

MMUinisenselii' Arbeit mir fiir die Vorrede habe

benutzen kiiunen. Diese \ orrede ist »ehr uiufang-

reteh, aie euthiUt emgabende kritiaohe BrOrtemmgeo

über die einzelnen nachher veröfTeutlichteu Chro-

niken, deren Ergebnisse von denen Momni8cns in

vielen Stäcken abweichen. Frick beginnt mit dem
Liber generationia, der lateiniadieD Dberaetanng

einer verloren gegangeaen griechischen (^lironik,

welcbe mit der Schö|ifuug und deu Patriarchen

begannt, bei Gelegenheit der Siutflnt eine Völker-

tafel einaohiebt, dann die jBdiadie Geaehiehte bia

auf Cliristu-i lieliandelt nnd daran Verzeicluii!^!*e

der persischen Könige, der l'tolemäcr in .\gypteu

nnd der römischen Kaiser von Auguätus bia

Alesander Severoa, in dessen 13. Jahre (235) daa

griechische Original geschrieben ist. endlich ein

nochmaliges Verzeichnis der jüdischen Könige an-

schliefat. Anfaer dieser Übersetzung, welebe voll-

atändig nur als ein Teil der Chronik Fred^ars

in den Handschriften desseltien erliulten ist, giebt

es noch eine sweite lateinische Bearbeitung des

griechiseheo Originals, die sogenannte Clüooik

vom Jahre 334, welche den ersten Teil bis Christus

in verkiir/tiT Gestillt wiedergiebt nnd daran eine

selbstäudige Bearbeituug der römischen Geeohiohte

bia mm Tode des Licinina (334) und ein bia 853

reichendes Verzeichnis der römischen Bischöfe an-

knüpft, eine »Irittc Bearbeitung des ersten Teiles

ist in dem sogeuuunteu Barbarns IScaligeri, der

lateiniaehen Oberaetzuug einer bis imn Jahre 887

reichenden alexandriuiselieu Ciironik, enthalten.

Momrnsen hat in seiner Ausgabe diese drei Bear-

beitungen desselben Originals nebeneinander ab-

gedruckt, während hier die beiden enien hinter»

einaiider und nachher der ganze Barbania Scali-

geri gesondert herausgegeben sind. Frick nnter-

sucht iu dem ersten Teile seiner Vorrede zunächst

daa dieaen verschiedenen tJberaetmngen m Grade
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liegende griechi^he Original und kommt su dem
Eigebn», daTs die biebcr ftnt allgeniMn, aaeh von

Geizer und Motntnsen. ncceptierte Ansicht Daoanges,

dtmelbe «ei die Chronik des Hip|)olytn!4. nnrichtiR

ist. Wenn er zum Beweise dafür anfuhrt, dafs

mUreidM Stellen de§ lÄhw geoeratioiiiB auf

Clemens Alezandriuus zurückzuführen «ind, ao ist

dieses nn und für sich nicht lieweisend. <lii uueh

Hchoa Ilippoljtus diesen hätte benutzeu künueu,

wobl aber erweist die Riebtigbelt saioer Be-

hauptung der V^erglcich der Angaben des Liber

generationis über die Zerstörung Jenisulems nml

die Fortfübrimg der Juden in die babylonische

GefiMgenaehaft MoerMits mit Clewens Alexaadrinns
und anderseits mit einem in dem spateren Aqo-

yoy^tftJoy rti'viofioy erliultciieu Fragmente des

HippolytUM, welcher ergiebt, dais der Liber geue-

ralioBie bier in der Tbai niebt ani dem letzteren,

sondern wirklich direkt aus Clemens gescb^ft

bat and dal's die Er/Jihlnng des Ilippolyhis eine

WMt ansfuhrlichere gewesen ist. Krick handelt

bei dieser Geli^^heit dann gleich nSber Uber

HipjK)lytnH, über das Verhältnis seiner Chronik

zu seioeu anderen iScIirifteu, üV>er die Abfiissungs-

leit dar enteren, fiber sein chronologisches System

und Iber sein Verhältnis au Jalias Africanus.

Wenn also das griechische Original des liiher

geuerationis nioht mit der Chronik des Uippolytus

identiaob ist, so bat der Verf. des erateren doch

diese letztere als Quelle und zwar ziemlich stark

benutzt, Frick snrht ira einzelnen nachzuweisen,

welche ätUcke derselben eotoommen sind und

fährt aneb die V51kertafel anf diese Qnelle zu-

röck. Znletzt erörtert er dann noch das Ver-

hältnis der beiden lateinischen Bearbeitungen zu

dem griechischen Original, er zeigt, «lals auch

der Uber generationis dasselbe nioht ganz genau

wiedergegeben hat, sondern dafs dort einzelne

S^tellen interpoliert sind, und er legt dann das

schon erwähnte Verhältnis der Chronik von 334

sn dem Original nüber dar. FBr die Herstellnng

des Textes beider Chroniken hat er in der

Hauptsache dasselbe haudschriftliche Material wie

Mommsen zur Verfügung gehabt und er hat sich

bei der Yenrertnng deaaelben aueh von dem
gleichen kritischen Grundsatn leiten lassen, bei

solchen in der Vidgärsprache abgefafst«Mi Sehrifteu

nar offenbare Schreibfehler zu verbesiKüru, im

fibrigen aber den Text so wiedomgeben, wie

er sich in den besten Handschriften findet; die

von ihm als Interjiolatiüueu des Übersetzers er-

kannten Stelleu sind durch gesperrte Schrift

kenntlieb gemacht. Leider fablen in der Ansgabe

des Textes liinweise auf die Quellen der einzelnen

Naebrtebteo, welehe hier nfltalieher waren als die

Zusjinimeustellungen in der VoRede. Dafs er

beiden lateiiiisoheu Bearbeitungen, sowold dem

Liber geuerationis als auch dem Chronicuu a. 334,

eme griecbisehe Oberwtmng beigegeben hat, kann

nnr als eine Wnnderliehkeit bennflfaiMt werden,

von Wert iiml Interesse konnte nur ein Versuch

sein, das verlorene griechische Original möglichst

sn rekonstruieren, das kSnnte aber dodi nnr anf

Gruud der verschiedenen Hearbeitnngen demelben,

wie diese sieli in iler Mommseuschea Anagabe BU>

sammcngcstellt tiudeu, geschehen.

Das naehste Stfiek ist Origo hnnuni geueris,

eine Zosaninienstollnng biblischer Genealogieen

von Adam bis Cbristn», welche in einer Turiner

Haudschrift des 7. Jahrhunderts erhalten ist.

Aneb Mommsen hat dieselbe im Aubaag snm
liiber generationis herausgegeben, aber in <ler

Weise, dafs er neben der Turiiier auch mehrere

andere Handschriften herangezogeu hat, in wel»

chen dieselbe Schrift, aber in erweiterter Gestalt

unter (bm 'I'itel Liber genealogus erscheint, indem

er der Meinung war, <lal8 die Turiner Handschrift

nur einen Auszug aus dem Original dwrbiete,

welebea die anderen Hamlschriften in rollstän-

dif^erer (Jestalt enthielten. Friek ist entgegen^

gesetzter x\usicht, er sucht nachzuweisen, dass

Origo die Qnelle ist, welche Liber genealognB be»

nutzt, aber durch verschiedene Zuthuten erweitert

habe, und teilt nur den Text der ersteren mit.

Es folgt die kleine aus dem Jahre 397 stam-

mende Sdirifl des afrikantaehen Bisebofr Q. Jnnina

Hilarianos Du enr-n teinporum, auf Grund einer

Leidener Hamlsclirift des 8. oder !>. Jahrliiinderfs

herausgegeben, und sodauu eine kleine, in einigen

Handaehriften des Oraeins erhaltene, anob in die

Momniaenache Sammlung Hufgonommene Welt-

chronik ans dem .lahre 452. I'en llaujttteil *lcs

Bandes nehmen die „Kxcerpta lutina Barbari''

ein, mit denen sieh andi der Hanptteil der Vor-

rede beschäftigt. Der Herausgeber iM spricht zu-

nächst die einzige, Pariser, Handschrift des 7. oder

H. Jahrhunderts, in welcher dieses Werk erhalten

ist, und weist naeh, dalb aoeh die dort befind-

lichen mit kleiner Schrift geschriebenen Noten,

welche Erläuteruugeu zu dem Text und den diesem

ursprünglich beigegebeneu Abbildungen enthalten,

dem grieehiseben Original entnommen aind. Gr
nimmt dann den Obersetzer, welcher in (Jallien

im G. oder 7- Jahrhundert seine Arbeit angefer-

tigt haben mul's, in Schutz gegen die harte Heur-

teilnng Sealigeraf weiat aber darauf hin, daft er
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AO awinchen Stellen seine Vorlage unrichtiR wieder-

gegeben bat. Er untersucht dann die Abfu.ssnug»-

ceil des Werkes und kommt so dem Ergebnis,

ilal's (lasselhe im Jahre 'W7 ab<^esclilosseu worden

ist und dals das l)is auf Auastasius (4!U -rjiyi

fortgeführte Kaiscrrcrzeichuis äpüter hiu/.ugeiiigt

oder Qberarbeitet und fortgesetet worden ist. In

ht>tr<'ff der ()tielleii des Werkes behauptet er. dafs

swei zu nuterticheideu sind, znaüchst eine Ilaupt-

quellOf eine alezandrinisohe Weltohronik, welche

auch von dem Chronio. Ptuohale nnd von Enty-

cbins von Al>'x;iii'lrieii licinif/.t \vf)r(lt'n ist und

ihreraeitti hauptsächlich auf dem Liber geueratiouis.

der ihr aber in überarbeiteter Oesialt Torhig.

Julius AiVicamii«. Pscudo-Calltatheues, einem Kon-

suhiviTz^'iclinis niid iMisiOiins lu-rnlit. Auf S. \C

—

CLXV der Vorrede werden die dieser C^ueile ent-

lehnten Stellen des Barbaras, des Chron. Phsehale

und des Eutychius eiuauder gegenübergestellt.

Einpr zweit*'!! 'Jucllr nnlii'kaiiiitor Herkunft weist

er dann sowohl manche Zuiiätice zu dem früheren

ab aaeh den ganaen spateren, die Intinisehe nnd

rSmisehe Geschichte behandelndeu I T H ir-

hams zu. Monunseit hat fliesen ietiitereu au< h

herausgegeben und zwar, du er der Meinung war,

dafs ihm eine rSmische anf Konanlarfesten be-

nihi Ilde Chronik vm (iniiide liege« tttsammeu mit

ilen iViilieren Teilen iler beiden sogenannten Fiusti

\ iuduboueusos, welche uuch eiue ebensolche (jaetle

benotrt haben. Friek hat aber gefunden, daft

mit diesem Teile <1ps Barbarus auch das ent-

sprefhfude Stiiek des Johauuos .Malalas nahe ver-

wandt ist, und durcii Vergleichuug beider nüt der

rSmisehen Chronographie von 334 nnd anderen

Konsnlarfesten (S. ( LX XU ( I-XXXIX) kommt er

za dem Ergebnis, dals ilem Harbarns eim' solche

italienische Chruuik nicht uuuiititiibur, sondern

durch Vermittinng jener xweiten Qnelle, des Ano«

mjmUH, wie er sie nennt, zu tlrundo liegt. Kr

giebt dauu hier in der Vorrede (S. t'XC— CCI.X)

noch eiue Uesamtübersicht äber die Qnellen des

Rarbams; f&r den Benutzer würde ee bequemer

gewcM'ii >ein. wenn er aiieli IiitT !iel>er eine

solche Hinweisuug auf die (juelleu dem Texte des

Rarbams selbst beigefügt hätte. Diesem Texte

hat er eine grieohtsche Obersetsung gegentiber-

ge-tellt und zwar lial er hier dur<di HeranzieliiiM^

auch der aus demselben Original abgeleiteten

grieehisehen Chronisten den Versuch gemacht,

nach MBglichkeit den Text des griechischen Ori-

ginals 711 rekonstruieren. Ilinti r .Irin l!;irb.iriis

folgen als Cousularia Kuveuuutia jene beiden sehon

geoanaten Besennonen von KonsdarfiMten, welohe

Monimsnu nuter der Hezeiehnuug Fasti Vindobo-

ueuses zusammen mit dem späteren Teile des

Barbams hsnmsg^ben hat, sodann da» söge-

uaiuite Excerptum Saugalleuse, eine kurze itatischo

Chronik von 3U0—573, welches iu Mommsens
.\usgabe auch zusammen mit anderen aus einer

ihnUnben Quellen abgeleiteten Stfiekon erscheint,

endlich Liber ehronecornm. eine kurze bis auf

Heraclins geführte, auf einer griechischen Qnelle

beruhende Weltchrouik, welche auch in die grofiw

Chronik IVedegars aufgenommen und so erhalten

worden i-^t. Anliaiii/ bat Frick Fragmente

aus der t'brouik des Uippolytus zusammengestelU,

zum grofsen Teile sind en Stellen historisdMhro-

nologischen luhalt-s aus andeton Uieologiiehen

.Sehrifteu desselben \ erfassers, von denen er an-

nimmt, dafs derselbe sie aus seiner eigeoeu Chronik

dort wiederholt habe.

Dem Text der einzelnen (Chroniken sind .\u-

luerknngen beigegeben, welohe aber nur deu kri-

tischen Apparat enthalten. Ein sehr dankens-

wertes Hilftmtitel znr Erlänterung desselben bilden

die reiehen, mit grofser Sorgfalt angefertigten

Indices. zuerst ein Verzeichnis der römischen

Kaiser iu chronologischer iteihenfulge mit Angabe

derjenigen Stellen des Textes, in weklien «e g«>

uanut werden, dann ein ebensolches chronolo-

gisches Verzeiebnia der Konsuln, darauf ein alpha-

betisches Veneichnis aller sonstigen Eigennamen,

endlich ein index latinitatis und swar f&r jede

der hier publizierten Chroniken gesondert, in

wolnb. Mi ortb<)prai>hiselie und grammatische Eigcu-

tüniliclukeiteu derselben verzeichnet sind. Den

Sehlnf« bilden Nachtrüge nnd Yerbesserongen.

Berlin. V. Birsoh.

Au-szUge aas Zeitschriften.

Mnumosyne XXI _'.

117- 1 -M A<l ("ifenmis epist. ail Atti.uni ser.

J. C. G. üüüt. letzte Versuche ncnut der Vort".

diese Kuicodationen, die sich besonders an die Arbeiten

von Fr. Sehniidt nml Ivelnnann ansdilielVn: IV 1-2

' ibi to iiiitm- vid<'bo et pro rc inunfhu; V 10, ;» (it-

vmltxim eibt )ihilosopbia; VIII 11,4 neu ocaintt

meliiu; XII 4)j, 1 tantuinmodo oeetdtiw\ XV 13,4
enmqnc tmuc a>l J'ompt'inm; XVI 15,6 eontmdt in

' hac ( ura im.iiin. ut mi' e\]«e<liam. — S. Ül. Kurip.

Helen. SüO xv fifjötfi; iaiiv ntntqp». — S. liG.

Ad hjrmnos Homer, scr. H. v. Herwerden, unter Bo-

riicksirlitiiTnu^^' der (iemuilselien Ausgabe. — S. 127—
148. (»bserv. <ie iiiif l{i<iiiii!Kt, ser. J. C. Nabcr.

Nach einigen ili n V. rilien«teii Wimlsolieids gewidmeten

Sätzen wird das begonnene Kapitel von der Compen-

satie fortgesetzt. — 8.149—170, Ad fragmenU
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comieoran ler. H. t. Horwerden. VeriMsseraogs-

orseblSg« zor Siantaag Ton Tb. Kock. — 9. 179.

I'ctron. ^at. 119 «tnidlt P. Thomas da*; iiiivcrsliiiul-

liehe /Uius nach medi*u. — 8. 180 si|. J. v. Lceiiwin
ehUebt ans dem von ihm verbesserten Scholl« >n /.n

Aristopli. I'ax t!Ü4, tUifs l'liiilius Tod uii liJ mit Sicher-

heit in das Juhr -i:!! zu setzen ist. — S. isi— 195.

S. Sobolcwski giebl den Hauptinhalt dc^ nissi<tili

geacbriebenfla Werkes von A. Schwartz, [Sftvtfüyfosl

\,49iirahtv nohnia, der sn ziemlich mit R. IleROf,

Zur Litteratur Uber den Sta.it der .Mliemr, \^'M,

Übereinstimme. — S. 195 l'laut. l'seud. verwirft J. .1.

Il(artaian), wie anch der neueste IIerau!<i{. Gul7.

die vor V. 1)81 augenommene Lürke. — S. 196—201.
O. If . Sakorraphus teilt aus zwei Athenischen cod.

des 13. Jh. Lesarten, Sdwie eigene Vcnnulungen mit

zu £aripides Uekuba. — S. 201 verbessert J. J.

H(artmaii) bei OTid. Met. XI S49 Phooeus Onetor.

-- S. 202 210. Ad luvenalem srr. V. M Fnim ken.

VI 195 sq. telictu, W rti riy : Vll 1 I .s/.r^(i;/(f' o< iioiihoniui

cct.; ib. 104 acta (= tcxin legen' heil'se s. v. a. paene

nihil colUgere.— B. älO J. J. U. schreibt lloin. Z 164

tt9vttUi». — 8. 411—S14. Ad Diodorum Sic. «rr.

V. d. Hey. XXVII liiö.ovui Afi y^y 7in>uiQ<t)'or

;

XXXI ^{7 vnäqiuy tKt> fp^x^k'-tounitofi XXXVll 13

Ol'' 6taXtttf/t$-^iKftifii4¥oy. — S. il4. Horn, d 440.

Zur Erkl.irunff von S. A. N. — S. '2\h~-2\7. Ad
Sullustii Cutil. ser. I'. H. Uaniste. 3,5 houcris

eapiduM«; 14, f) molles elim—(f<»H/<; 18 re cognita

eemulibus; 23, 4 quaecumqtu modo i. e. ao ebeD}

81, 3 rei p. magtiitadine sei zn «treirhen. — S. 918—
224. Explaiuitiones et coniei tm ;i. ;

s* r. .1. Wolt jer.

Kurip. Eurip. Hippel. ÖH5 li/nv iitv xkio). ytyo)-

ftlv vjta, oatfti iFoht sxto. Ar,, h. A'.-amu. 273

iWe(fr«jUr TC, n6vtov — S. 224. S. A. N. vcr-

ireiat («i« schon Wecfcloin) zu Soph. Aiit. 904 s«}. auf

Ooetbes Betnrtetting dar Steile.

The Giaasical Review VII S, Mira 1893.
S. 97— 90 verteidigt A. Sidgwick seine Auffassung

gewisser grieehisehcr 0]((ative ohne «»• als rniiote

ilfUhinilivt (s. W.Mliensehr. 1893 No. 8 S. 218». ^
b. 100— 102. A. l'almor liest Catitll. 114, 1 9aUu»,

6 aepi oder sepe cijeal; llor. e.\ !.">, 19 sq. aduUtro»
coinptiif, III 24, 22 a/ti'riiis tori, epo<l. b, 37 mtrla,

16, 52 atra viperü /tuniu», 17, 28 iuerftnare; Ovid.

kmroid. 11, 127 sq. tvm rogo (dat t, rogQsl) ptaeita«

.... tu /er, 20, 178 rt tu routiuuo ni-lii fitliitii' fjvV;

JUart. n 66, 4 J'leaim vanlii. Der \ erf. stellt eine

vollständige Ausgabe der Ileroides mit ihrer jjriechi-

scben Cbersetzuag ia Aussicht: s. Wocbenscbr. 18^9
No. 4 8. 100 f. — S. lOS. J. Adam eritiftrt itMfudu
mit 0V7HH iiie/.u und briiiüt ßüyttvm'; mit dem liouti-

schen {iuru = yvvt] zusammen. — f;. 103. R. Ellis

schreibt Atsch. C/ioep/i. <>28 ^tz' dt^öffi dijfAoTa' iirtt-

JMfW( ^a»*, Agatn. 1538 Orjtit'ctti al^ay (Axt). —
8. 108—107. W. M. Lindsay legt das saturni-
selu: Versmafs zweier pälignisc her Inschriften
(bei Zvetaieff, loser. Ital. Inf. Dialecticae) dar. —
8. 107 f. A. Platt macht auf eine mit Unrecht in

Veri;es>ieitheit s/eratene Ausgabe der Ilias von Brand-
rcth (1841 J aufmerksam. — S. 108 spricht \V. W.
Fovler Aber Büsten Jalina Caesars: Woehenscbr.

1893 No. 8 S. 221. - b. 140 f. £. Oardner teilt

in einem Facsimile im Test zwei Tersaehe mit, die

drei Henunetcr der A rchermos • Insehrift ans Delos

zn ergftnisn:

1. ilfuntiRfdfU T//m<r]/iM, »nktSr \*dX3mntt rtUv^iv
II if)({üfioi' (to\<f ]firttr. 'Exr^ßi>\}.f , dfio - (»w StJri)

i\m fityiii.iii^ ;Titi(Hi'itoi- iW.ir xtJovtl. <Kler:

II. \lixxtn\änij i(pnti\fiH h('/.ioi f.'/;,x< it'/.iiSau^

S. 141 f Arehilologiscln r Monatsheriehl von

11. I!. Walters. Ilalieii: Eine (irahsehrift sichert

eine Strecke der ritm. I.andstralse zwisciien IVroiia

und Trideutum. In Horn sind Uesle der Porticoa

Vipsania am Corso, eines antiicen Hauses an derTta
Cavour, einer Villa auf dem Monte Mario, endlich

zwei neue lust-hrifteu gefunden. — Griechenland:

Nene Erwerlningen des Nationaimuseams in Athen,

Eortset/iini; der .\ust;raliiiiii,', ii /\\iv,li.-ii Areopag ond

l'nyx u. a. ni. in»chrifteu aus Eptiluuru», vorhelle-

nische Oriberfnnde in NeatpliM, Ansgrabungen von

Ddoe.

lüvista di filulogia e d'istruzione dasiica.

XXI, 10-12 Apri|..IuHi 1893.

L. Valmaggi setzt auf S. 481—554 aeiue Stadie

über das Schicksal des Statins in der spätlatcinischen

Eitteratur und im Mittelalter fort und schliefst sie ab

mit der Erwähnung des Dichters in der romanischen

Litteralur, soweit dieselbe an den antiken Sagen-

kreis anknüpft. Auf 8. 576 st^t ein Kettrolog anf

Vinrenz de Vit, den liearbeiter des alten totiiis

l.atiiiitatis luxiiun von Eorcellini. ~ Generalindex lihcr

den .lahrgaug XXI. Auf dem Ilefluinschlag verbessert

Nencini die Stelle in Plaulus Miles III, 1,57 (657

Ilrix) wie folgt: Tu quidem «dcpol omnis moris ad
venostatem oeiter. (moris » motreris}.

Bullettino di archeoiogia e storia Dalmata.
1892. 1 i. .T

S. 1. EinlaihniL' zum Koiigrels <ler christlichen

ArchaohiBen, s. W. S. ,'^p54. — S. 4 — 11 Fr. iJulie,

Bericlit ober die Ausgrabungen auf dem altchristiichen

Kin-hhofe zn Manisinae bei Salona, mit Plan. — 8.

11—21). (". H. de Kossi, Ausfilhrlichc Bcsprei liini;/

der Darstellung, der zwölf Apostel in (iestalt von siH-hs

Lttmmem, mit dem gOttiirhen lAmm in der Mitte, anf

einem zu Salona gefunrleiien Marmorsarkophag; hier/ti

Abbildungen. Die Insehrift ,ccci agnus (d)ei qui tollit

(pec)catum seculi* voraiilafst eine eittgehcD«lo Dar-

legung der Bedeutung von saeculum in der Sprache

der Kirchenschriftsteller und der Inschriften der ersten

(Inistlichen .lalirliunderte ; < - i--! = muiidus perversns,

und l-'ormcln wie in saeeulo luit, de saeculo reccssit,

exivit sind nntrll^iche Kennzeichen, dafs die betr.

Inschrift eine christliche ist. — S. 27 32. Fr.

ISulie publiziert 12 neue Inschriften aus Epetiuin

(Stobre.'). 3. S. 33^-3ti. F. üulie, Neue In-

schriften aus Peguntiam (Sriigiae die Po^ica), Salona.

— 8. 36 f. Domaszewskis ErkUmng der Darstel-

lung der Dull. 1892, 7 S. 97 mifueteilten Inschrift

[s. Woch. 1892 S. 1243J. — S. 37 f. Bemerkungen
von Rosa! fther die goüieae Fibel des Maaanns n

uiyiu.-L.ü Ly Google
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jSpdato, mit (liT Inschrift Doinati. iiterc fi'l, (\. h.

Delinati. uteri' felix. Fibeln dieser Art seien iinr

von Angeliüri^en der kiu'serlicben Familie etwa im

AuCange des 4. JJitt getragen worden, nnd w bezieht

er die Inaebrift tnf FlaTim Ddnatiitt, den Bruder
Cuiistantins, oder auf den Soliu des erstcrcn, Konsul

:m, Ciksar 336— 337. — S. 38 f. F. Bulie, Kata-

log der 1892 Tom Museam zu Spalato erworbenen

Thonlampen. — S. 39— 44. Abdruck von G. Gattis
Al>hnndhing (liüm. Quartalsschrift VI 17) Ober die

liuil. DiUm. 1891 8. 145 t. poMixierte Ingebrift ftus

Sakma.

Weatdeataehe Zeitachrift fttr Geaehiehte nnd
Kunst. XI, 4.

S. iiu — 311. K. /angemeister, Rlielnische

Corpusstudicn. I. wird ein Namensvetter de» durch

Hornz Scrm. 118 unsterblich gewordener Nasidienns

auf l incni mit l'ni> < lit \ (nlitibligten Cippns in Paris

nachgewiesen. Der Grabstein ist eines der ältesten

Denkmller GermanieBS. — 8. 31S— 319 ergiazt

iltT'^clb«' (ii'lehrte die vcin Liebcnani (Kdrscliungen 1

2ü4 S.) aufgestellte Liste der Statthalter von Germania

anparior.

Blltter ffir das Gjmnasial-Schalwesen 3/3.

8.88—112. A. lir-nerlini,', C'ir.ro als Schnl-

aebriftatelkr, giebt einen UUck- und Überblick Uber

die bedeatenderen von Cioeroa Penou, seinem Öffent-

lichen und PrivatlalMn und seinen Heden hiiiulelndon

SthrifltMi, welche teils als unmittelbart; teils al- mittel-

bare Wirktingen der Urteile Dmmanus und .Minnrn-i ll^

anzasehen sind. — S. 116—117. G. Schepfs, Zum
lateinheben Aristotalea nnd Iktrphifriu» , giebt Nach-
richt von zwei Handschriften der bitctianischen Über-

setzung des l'orpbjTius (Monac. 14516 aaec. X-XI
nnd 14779 aaec. XUI).

Korrespondenz Blatt fflr die Gel.-nnd Real-
schnlen \V Q rt lembergs 1 J.

S. (i2—6B. Klaus, äeniasiulogi«cbe Studien, trügt

im Anachlnlä an die Arbeiten Ton O. Hey, Heenicgen

nnd Danncsteter das Wichtiirste aua der Theorie der

Semasiologie und die lianpterRebcnisRc der neusten

Forschung vor und teilt einigi' Heobachtnngen mit,

die sich auf das senaaiologiache Verhftltnis Sitetoiu

zu Cicfro beziehen.

ItoMiiiMB-VerMkfeua pUltl. ttehrifiM.

Ab handlangen aus dem (ubiet der klass. Alter-

tumswissenacbaft W. v. thrUt dargebracht: JJLZ. 18

8. 5&4. Ein Samnelband von bervomgcndeni Werts.

A'. HillDur.

Kenard, l'h., rialon, sa pbiloaopbie: Sianre» ei

Intvfaux de lue. tlett tr. tiior et poL 5 S. 755-761.

Höchst anerkennende ISesprechnng von VacfieroL

Bcthc, K., Thebanische Heldenlieder: Jtev. de
l'ni.str. ,11 /uhi:.pieM,2 S. Ulf. Bringt

die befriedigende 1..4>sui)g vieler bislier für uuh'Mslich

geltender Probleme. L, FotrmeMier.

Blass, Die attische Beredaamkeit, II: ItokraU$
und Jtaio», 2. AuH. : ßat/er. Oymn. 4 S. 2S5-2S6.

Verbessert, ßurgt'^r.

Brown, K. U., The Faynm and lake Moeria:

Athn. S4il 8. 643. WertvoU, irann «nh dar Ter»
fasser mehr als Ingenieur denn als Archäologe schreibt.

Burger, C. I*., Sechzig Jahre aus der älteren

Gcschirbte Roms, 418-358: AC. 18 S. 637. Fleifsige,

aber mitunter nicht acharf geoog einaetianda Unter*

sncbnng. R. «. S.

Cbaignet, A. E., Histoire de la psjchologie des

Grecs. Tome troisi^me: La psycbologie de la nouvclle

Acaddnie et dea deolea ee1«etiqv6B: Boh W, 19 8. Ö90*

593. Dem Verf. fehlt kritische üancht «od Kompo-
sitionstaleut LuJwit/ Stein.

Coromentaria in Aristotelem GfMoa edita con-

ciljo et aoctoritate academiae Uttefanm rqgiaa Bonia-

sieae. Yol. T: Alfxandri Aphntdinenn» in AriHotelia

Metaphysica comnienfaiia. IM. M. Hur/duck: JiphW.

19 S. 583-584. Verf. bat jeden Freund Aristotelischer

Studien zu grofsem Danke verpflichtet. FV. Su$emikl.

Cruni, W. E., Coptv- uituiwrriph brought from

tho Fayynni by II'. M. FUuJrrx iMrie: CLissr. Vil 4

S. 185. Der Hauptwert ist der lingnistische, der

Herausgeber unterscheidet 5 Dialekte. IL S. JP.

Doecke, W., Lateinische SehnlgnuBnatik. Der«.«
Erläuternngen znr lateiiiisclien ScIiulgramBatik: LC 18
S. t)4?< f. (int nnd branchbar. II'.

Index Demos thcnic US, comp. 6'. Prtttfn B^tyer.

Gymn. 4 S. 237. Unentbehrlich, liurger.

Diehl, Cb., Exoimiom in Greert to recently

e\;]ilure<l sjtos of classieal interest, transl. bv E. Ii.

rtrkiu«: Ciattr. Vll 4 8. 184 f. J. K Üarrüon
beadebaet die Pllne afai nngenflgend nnd tadelt die

Citierweise.

Eich er t, tt., Schulwtirlerbuch zu den lA'bensbe-

Bchreibungen des Cornelius Nepos .... Ders., Schul»

Wörterbuch an den Kommentaren des G. Julius Claar

vom Kall. KHege . .

.

l^pkR. 10 8. 159 f. Daa
erste Buch i^ebt etwaa w viel, daa iwelte ist zweck-

müläigor.

Hataidakia, G. N., Einleitung In die nengriedi.

Granimafik: Amer. joiirn. of pfiil. XIV 1 S. 107.

Mitteilungen aus dem Inhalt. F. G. Allin$on.

Herzog, E., Zur I<itteratur tlbcr den Staat der

Athens: ÜLZ. 18 S. 555. £inige Einw&nde erhebt

B. Ni»e.
Hitzig, Herrn. F er d., Die Assessoren der römi-

sehen Magistrate «nd Richter: Jsip/ilt 10 S. 15G159.
Dio weitausgreifende nnd eingehende Untersuchung

bringt mehrfach neue Resultate. Otto S^rhuhhe/t.

Holder, A., Altkeltischer Sprachschatz III: Rn-. 17

S. f. Anerkannt von <}. Jhtlin.

Horas' lyrische Gedichte, erklArt von Q. JJ.

Maller'. Gymnanum 8 8. S81-S88. P. Cautr ntUl»,
ob die Angabe neben den vorbaadeoen HiMnaittefai

sieh «iuen Tlatz <Tobern wird.

Imhoof • Bliiiner, F., Porträtköpfe auf römischea

Münzen . . . .: AT. 18 S. G53. Wird dem Geaehichta*

lehrer gute Dienste leisten.

Corpus Inser. lat. II, Inscr. Ilis|ianiac suppic-

mentum, ed. UUbuer: Rcr. 17 S. 322 f. Die Soigifalt

tobt C JmlVnm.

uiyiu^L-ü Ly Google



735 a& Job!. V^HimwtflRfrr FOK KLA88l8CfiB FUIfiOljO()I& lOia N«. 28. 736

• • Joil, Karl, Der ochte uud der Xeaophontischo
Sokntn: 7X. tS 8. 635'f. Da» Verfobren des Verf.

wirkt nicht überzeugend. Drng.

Joost, A., Was «npebt licli «us ilom Sprscbge-
brancli Xenophons etc.: Amfr. jmtrn. ofphil. XIV 1

S. 101. Trotz (ItT aiifi t htliuroii Methode viel brauch-
barem Matt-rial. Auch Koch^,. deosielben GegeOBtaud
bcbamiehulcr Aufsatz in (h>n N. Jahrb. t Phil, wird
besprochen, ß. I,. (jiUtrglfeve.

• Jude ich, W., Kleinsialisclie Studien: BphW.\9
S .'i9.5-t>01. Kin reichhaltiges und vortrefHiches Buch,
welcbes ancb Dir die Lelctare der UeUepica von gröBAm
Wicirtigkeft ist. Juthu ^hm.

Kaegi, 1. Griechische Schulgramroatik, 3. Aufl.;

%. Knxgcfafetc griech. Schalgnn.: Botfer, Gymn. 4
S. S87-M9. 1. ist als der bestes OnuanaUkeD eine
aafe w3nnstc zu etnpfeblcii. *2. ist ein voriralBIcIns
Lehrmittel f(ir [)renf-;i>;clie Gvmuasieu. üorii.

Kun<lak»r, Tolstoi, Keinacb^ AiOi^nkk de
la Ruaie MeridionaU: CUmr. VII 4 S. 182-184.
I-obende Inhaltsnbei-sicht von W. M. Hamtaij.

Kronen bcrg, J. A., Ad Apuleium Madaiireiaen

:

Bph W. 19 & 587-590. Oeliört zu den beaMraii
ProgranmMbbandlnDgen. C. Haeberlin.

Larfcld, W, Griechische Epigraphiii: Bph W. 19
ä. 601-6()2. Daf Werlt ist ein saTeriftasifBr und ^
lehrter Berater. RieAanl Mebter.

. Lowison, Hans, Fasti i»ractorii . . .: Nphli. 10
S. 153 f. WertToH trotz m^Dcberiei Versehen. J.
Jung.

I^iudc, S., De Jano sumnio Ronianonim dco:
NphH. 10 S. 152 f. Man wird dem Verf. nur zum
Teil bdpffichtcD. PaiU Weizaäcker,

ManeiDl, Letter« di I^ronio Valla: Her. 17
S. 329. WIDkomtncn. l\ N.

Mnrnellius, Johs,, . . . Epigrainmatum über.
Destetben Encbihdion scboliisticonun . . bgg. von
A. Börner'. LC IS 8. 619 f. Mnfs fn jedw Hinsicht
Itendig begrflfst werden. //. //.

Flamin ins Neucini de Terunlio eiusquo tuutibus:
limtta XXI S. 555 f. Gewissenhaft und täA an
neuen Beobachtnngen. CinquinL

Pantoni, V., \jx nascita di Zeus sccondo la Teo-
gouia Esiodea (aus den studi italiani di filoL cl. vol. I.):

Rivitta XXi S. 569-570. WertvolL ZurettL
Pnoll, C, Die Abkürzungen in der lateinischen

Schrift des Mittelalters. Aus dem Ital. Übersetzt, von
K. Lohinetfer : DLZ. 18 S. 556. Die Sonderuog der
verschiedenen Schnftarlen and Zeiten wird vermirst.
W. Watt^ek

C. Plinii Secundi nafnralis bist, iibri XXXVII.
Tost J.udovici Juni obilnm . . . ed. Carl Mayhoff.
Vol. III.; Z.C'. 18 b. 648. Empfohlen von B.

Reinach, 8., AntiquUi$ du Bomhort CimmdneH :

rw. VII4 S. 182 f. Wild vonV. M. Rmuay
anerkennend beurteilt.

S c h a t s t a c d t . 11
.
, Dü JHoQcnis cpistulis : I3ph W.

19 S. ö82-5«3. liihi)lt-.ajif:ube v.ni /'. \\\;„lh,u<l.

Schulten, Adoltus, de coiivenlihus civiuni Kouia-
n iniiii ^phlt. 10 8. 154-15(;. Ein wertvoller
Bvitr&g zur rüm. Staats- and Bechtsgeachichte. Utrm.M. UUag.

Schwab. O., IDstorisclio Syntax der griechischen

Komparation in der kiassisclicu Litteratur: BpJi W. 19

S. r)02 ti04. Hin vortreffliches Buch. Fr. Stolz.

Suscnibl, Geschichte der griechischen Litteratur:

Arr; 17 8. Sil f. Über die Anordnung des Bucbee
spricht Am. Ilauceltf.

Tacitus, C, Dialogiis ilc orutoribus. Erklikit

von Geory Andieteii: BptiW. 19 S. 584-587. Die
neue Auflage darf sich mit Recht verbessert nennen.
C. John.

JUidog ntiüioft "Aqiakt ^tod: Bph W. 19 8.593-
595. Die Schrift wird Ar grieeliisebe Leser nfltsiieh

und lehrreich sein. P. Wntdland.
QovxrSldov, H. The eighth bouk of Thukvdides

cd. by '/: G. Tncker: BphW. 19 8. 581-582.

Zeichnet sich durch voi-nohmon und ruhigen Ten aas
und Irietet maDches Intorcssantn. G. /iehrmJ.

l's-ani, V., 1/ode dWrchita, saggio su Orazio:

Bivittu XXI S. 532 f. Abgesehen von einigen Ue-

nierknngen kbende Anzeige von Cmtvr^U.
V. Wolff, Lorenzo Valla: lin: 17 S. 329. Gute

Zusarouieutassuug der bisherigen l'orschuugen. P. N.

Mitteiiaugeu.

Freufsische Akadenüe der Wissensehafl«.

1. Jaht
Diels, I ber die Exccrptc aus Mitions latrika

in dem Londoner l'apyrus 137. — A. L'onze, .Jabrcs-

bericbt Uber die Thätigkeit des kaiserl. deutschen

arcbllol. Instituts (vorgetragen 18. Hai>. Anfser der-

regelmifeigen WeiterAbrung der bisherigen Zweige

der Thätigkeit ist eine Nachf!rabiini; ;in den atheni-

schen Wasserleitungen und dem äiralsenzugo zwisclicu

Arcopag and Pnyx b«reit8 begonnen and harrt ihrer

Fortsetnng.

Aenitaia den insoriptions et bellee-lettroe.

19. Mai.

H. de Villefosse macht Hitteilang von einer in

Karthagt» entdeckten Amphorensammlnng, die reiche

Inschriilen enthält, vom J. 43 v.Chr. abwärts; nur
eine ist grieehiaeh and enthiH den Mnmen Antiochee.

2G. Mai.

Geffroy, Bericht Uber Ausgrabungen am Paiatiu.

— Bericht über .Ausgrabungen im alten Vetnlonia. —
In I'ompeji zwei Flöten aus Bronze gefunden, jede

0,50 m lang. — Do Vognc, Bericht Uber puuisclio

(iräbw ältester Zdt in Karthago.

Rabeion, F., ("atalogne des moiiiiai' s ijrii-qufa

de la Bibliothique nationale. Rollin et Fcuardent.

39 pl. hon texte. Fr. 85.

lUTfrstedt, II., Sfrideii oni Honur. Fiirsök tlU'

frauiätallniug at den llumeii>>ka fragau. Norrköping,

Wallberg. VII, 163 8. 8.

Bttttner, R., Porcius Liciuttt und der litterari^che

Kreis des Q. Lalatius Catnlus. Ein Beitrag zur Ge*
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aeliielite and Kritik dor nmiischcn Littcratnr. Ldpsig,

Tenbaer. III, 206 S. JC 5.

Chaignct, A. E., Ilistoirc de \Vk ptychologie de»

Gfte$. V. La Psychologie do l'ioole d'Alexandrie,

II (SttcoMsenn de ?loHii). Pnn, HaclMtte. Fr. 7,S0.

Cii oro, Kpistiilaruni libri XVI, ed. Mfiidtlg-

sohii. Acceduut tabalac chronolog. ab Aem. Koernero

et 0. E. Sehmidtio eonfectM. I<«iiMtg, Teabur.
XXXIIl. 460 S. 8. A 11

Ciircio, G. (f., Papinio S(azio. Studio. GatAnia.

800 S. 4. I.. 4.

Fobr, Eh, Studia in oracuia Sib^lUna. UiimU,
AlmqiiM. 116 8. 8.

Friincot fi-, II.. I/orpanisatioti thl&r'Mö Atht'nienue

et la reformi' *lo Clistlii-iics. l'unH, liouillon. 126 8.8.
Fries, ('

,
cjuaestioiM» ArorfolMf. Disa. Bcriin,

Ueinricb. JL 1,20.

V. GatRchinid, A., Kleine Schriften, heraugg.

M'ii Kr. Hühl. 1\ . Scliriften zur gricchisclien Ge-

sckicbte uiul Littcratur. Leipzig, Teaboer. Ylll,

631 S. 8. Jt SO.

Hi'rbst, I,.. Zn TftnlyHdfs. Erklärunfron und

>Vietlcrherstilliiiigeii. -2. Heiiio. Hucli V-VUl. lieipzig,

Teabner. Viii, isi» S. «. .iK 3,ii0.

Herodo tu«, Book VUi. Kdit. by J. Thomfon
and M. noma». dive. flb. 5,6.

II cn man 11 ,
M., Albreclit von A';/^ und die Frllh-

zeii dc8 deutseben liumanismiu. Berlin, Weidmann.
VIII, 437 S. 8 mit BUdaiB. .A 10.

Hocrachelmanu, W., Der griebiscbe Mmm.
Riga, llü< racbelraann. III, 16 8. 8. JL 0,60.

Ilorace, The e]»istle.s. KJ. by G. Huf«toiM aod

f. S/tipham. W. B. Clive. 130 S. 8. 8k. 3,6.

Jeep, L., Zur Geschichte der Lehre nn -dai'

Rt ileteUm bei den lateinischen GramnMrtlheill. Ldpiig,

Teubaer. XVII, 316 S. 8. ^8.
Latin historlcal iaeerlptions, by 6. M. Rnh-

forÜl. Oxford, Clarendon Pres-;.

La Roche, J., HwuritoUt Uutorsucbangeu. II.

lid]»^, Teabner. tV, MO 8. 8. UK 5.

Manfrin, P., I.n cavalloria dci Parii noUc goerre

oontro i Romaui. Borna. 260 S. 16. L. 3.

0stbye, Die Sehrift vom Staate der AAetter nad

die attische Ephebie. Christiania, Dybwad.

Ovid, Tristia, bv //. Allcro/t and IJ. Jtuiiluuf.

Clive. Sh. 3.

P 0 d r u I i
,
F., Borna e In GaUia ciaalpina. Toriao,

Löscher. 142 S. 8.

Pia ton, Ph^don, Texte gree par P. Coumtttr.

Parii, Uachette.

Planti comoediae. Ree. FV. Hil$ehdau. IV, 4

Mostellaria. Ed. II a Fr. Sr!u»H reoogailft. Ldprig,

Teaboer. XLVI, 223 Ö. 6. JL 6.

Plntarcbi F^ld diaiogi trea rec. QwU. R Aton.
Berlin, WeMnann. XXVI, ISS 8. 6. A 5.

ANZEIGEN
R. Gaertners Verlag, H. HafMder, Beriin SW.

Uuter der l'r>'H*e:

Eberliart AVindeckes
IkmkwQidigkflilM

über die Zeit Kaiser Sigmunds.
Zum ersteo Male vollstftndig herausgegelmi

v.>n

Dr. Wüh. Altmaaa,
KulM M Ar KgL Uainiriilto-BibUatiwk u OnUMI.

Etwa 50 Bogen gr. H*.

Vor

Studien
zn

Eberhart Windecke.
Mitteilung bisher nubekannrrr Ahschnitie ans

WlB4«ckM Well-Claroalk.
Von

Dr. Wilh. AltMBB.
S" fr.is 2.^. ff.

Soeben eneUen:

ItteilttHCMI

au8 der

Historischen Litteratiir

hernusffeuebeu von ik-r

in BorlÜL

XXI. Jabrga»! 0M3) Ntft S.

Pr^ dM kkrgMp (4 H(ltt) 6 Mark.

Zu bnielien durch alle BnehbaBd*
lunsen und Poxtanstaltcn.

R. liaertaara Vartai, H. HayMder,
Berlin 8W.

R. Gaertners Verlag. H.

Bürgers
HoHcrfiberseiiiiiig.

Dr. Otto Lücke,
OtMitdinr am KuiiigL u.vnm

>a Nordan,

40 Seltea 4*. IJW M

SL Uaertaera Verkg, iL Ueyfeldar, Berlin 8\V. üroek von Laoahard Siiaion, Berlin SW.
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E. lli»fi*!i. *lrif'r!i*'nfiim nii-l rtiri'sffiitinTi. l>»'nt!<i'li ^nu
K l"n ii«. Ii. ii iV Silnilt/. t . . .

\'.(/VjT'.i \\t"''niiin\ i-vj^'if-ji i/.'i. 'jt.',
" \. 'K. K'<v-

T'..' 1
1' '"unt-i )

< K. H Ii r II • Ii III H II n . Kpilhcla <li-<irutii quni- rt|)Uil

I>ii«-t4is tirntmM Ifguiitur (H. StPutiiiiKi
J. SniKlcr. Ol'T Alkuifion vnn l'rofon ( l<<>s''i>li<>m) . .

Fr. SaiPiu ili I , l^nneHtioniim AriotoMenruiii rritirnrnm
pl rxeKetiritnim t'ara II i» -. (IiwIm-Ii .• •

R. KiiliiK-r. Aa«1<i1irli<-Ii«' Orninmiitili <li>r ci'i''<'hUtln'ii

S|.r;u Ii.'. :!..\nri Ih .. \..n Kr, IHnr«. 'J. Hl i' Hji.-
».. rlini .

M- N i •• III i' v .• r. I'ltiiitiin-. Ii«' Stiiilirn iI.iiiiki' Iii'' . .
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Till

TM

7aß

Tim

lii-ti I ürhi' I. \ r

ll•r^K'. von < i. K I i i II ;r<- r l.ut. I.it tiTatOldcnl
• l.'s I i. uikI Iii. .Ixlilli'IrtH. VII. \H- 1>.I

lääliiiiUa
7«

iiir>' A _
vitiits Man — An liiv 1^ Ueiu-Iiirliti> iltT Philoaophie ViSL
- /.• itqrliriit I ili.' •>iit»miBhi OymnMien R. — Vtnategm
PU lt«fil»-ilt-t*lill^i*ll

inli-riintionnle tlv l'eniwiKnenK'nt. April 749

K>»nu»»>- VirtmetMb 71t
VillriliiK'.t'. . Vri'liiinloKÜirW ((••sflliwliiilt Kn lii-rliii. Mni-

Sit/iiiir I l>i<« vImRiiiDrIiv HwnhinbiiiilB TM
YirMfi/ itfiin N/ii ri-f.^/rfinMr Biiihwr 7&B

J'ie Herl) II Verfa.oHi-r von Prni^inineii , UifMertntMiiieii iiikI i«iiiitligen (Jelegeiibeitsüchrifteii werden gebeten,

f{««eiiftwniiexcmplare an R. i) aerlner« Verlagnbachhandiiinir, Berli n KW^ SekttiieberKerstr. 30, eiuMadea zn irollra

ReBcnsionen niiil AiiKiM^eii.

Hftteb, Edwin fsomctimc UoailiT in Kt rli-Rin^^tiral

Ui-^toiT in lli<> riiivcrsily nf Oxford), (J rioclifii

-

tum und l'hristciitam. Zwölf HibbfrtvurlusuiiK'iMi

öb«r den Einfluft jOTi<*«;h{8rhor Ideen nni! (lebiütu-ln'

auf (lio cliri<itli<lii' Kin-ln'. ili von l'".r\\iii

I'rensclipn. Mit Iliili»'.:i ii v.m AilolC liariiack

iinil »Icni i lnTsclzi r. I n ilmri.' i B. 1898. J. C.

|{. M.ihr. XVII, 274 S. .i . /i(

Diu Ki-k<niiitiii8, tlnfa die iiltkirclilichc Thnningio

dnreb die tEeitgenossischi) antike Phiiiwoiihic Eiii-

wirknogen erfahren habe, ist niebt neu. Doch

erst ilie (icf^eiiwurt hat illc systcmalisr-lic Kcst-

stelliiug (liH.>>er Tbattuicbe iu die Haut! geuoiumeu,

darin erfulgroich nnteritiitKt dnreb die wertvollen

hifltoriachea For.-ii lniu^n neuerer Zeit üiii r * '<i--

seliivlito niul ^Vl'Sln der «iriccliiscln'ii I'hüii.sopliic.

leuchtet indes ein, dulii die volle biiii»ieiit in

das Weeen der alten Kireba ein Mehr erfordert:

nämlich die Erkenntnis des VerliilUui^-M's iliror

<«08umtcrHclifiiinM«r zur .Viiflkc .la. erst in diosein

grülseren Umlauge gewinnt die Frage ein hüliercä

gesobiebtliebes InteresM.

Der «Rite nmfiingrciche Versuch (Keser Art

lij'j^t in den von l'nMi.süiicn iilii'rfrai^oiirii '/svi'ilf

liibbert - \ uriesuiigeu dea f englischen Kircheii-

bietonkerii Edwin Hateb vor. Den Inhalt bilden

1. Einleitung ßher Tlicina, (^lellen, .Methode.

2. Die j^rii'chische iJildniig. Im Original

richtiger (.ireek educatiun, denn es wird — frei-

lich ziendich dürftig — von Lernen und Lehren

geliandelL 3. Grieebiaebe nnd ebristliebe

.Aiialognng. (lomeint int die allegurisehe .An»-

Ici^nnuf. wch'he die Theoloi;]»' mit ili in < icii'i lion-

tuni verbinde. 4. (< riechiäch e und eliriHtiiehe

Beredsamkeit. 5. Cbriittliebe nnd grie-

chiwche Philosophie. (1. liriecliisehe nnd
christlirhc Ktliik. 7— !». (! riech i sehe niid

chriHtliche Theologie (Weltächöidnug, Welt-

rcgiment, Logoelehre n. s. w.). 10. Der Rinflnfii

der Mysterien auf die ehristliehi n üi^jicbe

(T.int'c. Al>eailmalil). II. lla> ('or|iu> ilodrinae

(Zu.Haininenfas.snng 4ler grieehisch-ehri.stliehen (ie-

dankenkreise). 12. Lebre statt Leben.

Damit sind in der Tiiat wichtij»e Beriihrnnjf.s-

pniikte f^of^elicii, und in allen wird ein dnreh-

greifeuder Einflulsi des Ciriechentuiu» auf da»

Cbristontbnm erkannt 'Das mnde Krffebnt« ist

die Kinfiihrniig der drei IIau|itproihikt«" des grie-

ehisehcn (Jeistes, «li-r Ifliotorik. Lotrik und Meta-

phjHik in dos ChriHtcntum.' Der Verf. erhebt

den Anspruch, nnebgewiesen zn haben, 'dafs ein

grofser Teil I i /uweilen sogenanuttni ehristliehen

Lehren nml iM.ini'he < el)räui-lie. die in der elirist-

lichcii Kirche iu hoher tieltung ät4uulen nnd noch

stehen, in Wahrheit griecbisebe Ideen und grie-

ehisehe <;ebr3nehft sind' (S. 259). In der Tbat

hat llateli zn manchen bekannten Henihningen

neue, von ihm entdeckte hinziiliigeu köiiueu.
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Ti"ot/.<l<'in uikI wie reich nucli <lio«> X orlosungen

an iiiirogoudeu Mitteilungen sind, halte ich sie

in ihrem «^enUichan Ergelmis fSr verfelili Fast

in »ütniliehen Vorlegungen finden sich die stiirk-

stiMi riit-rtreiliini^cii. wn nirlit wissonHchuftliclif^

0o8ouuL-ulieit, sundt-ru |)li;kuta.stiäclii' Kunstruktiou

den Aneiehlag giebt. Den HjUiepmikt bezeichnet

hierin ilio 10. Vorlc^uiijT. Wahres uml Falsches

miHchcn sich in Imntciii Wfclifiel. nml ilulier will

lioit Buch mit i3t-liutsamkeit golest'u sein. Die

Besaltate werden t. T. dadurch erreieht, Am die

antike Philosojiliie idealisiert wird und ihr <!e-

dniAu outlockt werdeu, die an d.xs Chriüteutuui

anklmgeu, niid dafü umgekehrt ilie chnütlioben

Schriftsteller nach der Antiice interpretiert werden.

Willkniuiiu iie Hilfi- !i'i>f('t dabei ilic nlto Mt tliodi^

der dicta ^rubuutiu. \Va» wird z. B. aus Epiktct

gemMht! Hau wird zugeben müssen, dtft die

Form der Vorlerong vor einem nicht blofs ge-

lehrten Pulilikuni gewisse Seliranki'ii zog und

Rücksichteu anferlegte, aber die (jrunilfehler, näm-

lich die Idealiriemng anf der einen and der

Fragmentenbewcii) anf der anderen Seite, haben

damit nichts zw tliiiii.

Kin noch grül'serer Mangel ist vielleicht, dafs

die Darrtellnng rieh mit urenigeu Anannhmen in

der Sphäre der wlH.se nsohai'tlicliLMi ISilduug. also

driilien der l'hilosopliie. hülien der Tlii-olotrio luilt.

Tlieolugie int aber nicht idcuti^ioh mit v(i|l<>tihn-

lichera Christentam nad Philosophie nicht gleich-

artig mit griechischer Volksreligion. So entsteht

ein falsches Bild, und der Hauptaufgabe, die zu

leisten war, hat sich der Verf. entzogen.

bleiben wir im Gmnde in der alten B^reninog,

und d)is Wertvollst* und Eiit>theidende in dem
nnziohendeu Probleme kommt nielit zum Vor-

schein. Ks kuuu nur gelöst werden auf bseitester

Gmndhige. Hoffen wir wenigstens, dars diese

Vorlesungen eines geistvollen .Mannes und glän-

'/endeii Schriftatellers m dem ProMiMno iil»Tlmu|it

unrugen. Victor Sctaultse.

Vtfi'iMtom MixQctnKtt'iti fntyqa^at, ix^idvfityat

vms 1890. 48 8. in 8.

Das Ueftehen enHiilt 94 Insehriflen, grSftten-

teils von giTiiigeiii rnifang und aus später (römi-

scher) Zeit. Uuter dcueu, welche eine vollstiiadige

Lesung gestatten, bilden Grab- und Weibinsebrifteu

die relatiro Mehrheit Nicht wenige sind ver-

stihnmelt oder undeutlich erhalten: aber die Art

der N'erötfentliehung (fiist nur in Miuuskelum-

scbrift) macht es schwer, zur Heilung etwas bei-

zutragen. Ein ynuir Kb iiiii^keiten seien doeli an-

gemerkt. No. .i, :{ f. ist ri'AiiKU^ »»(>('' ^/ioi'

fmvipiem^ iWoxftnfi' natlrlieh an lesen t^ofu^
iyQvitfiov xiX. No. 4*2 schreibt der Heransgel>er:

./>6)i[(i)\ 2if{)rioM 701 natdiui fivtnc X*'Q"'- AIkt

statt u) steht ^/ auf dem Stein, und da^ führt

anf einen weibliehen Namen, Atona. Die Grab-

Schrift wird dadurch ganz analog der unter No. .'i.»

mitgeteilten: KiQ^yai^ Eif^yatm im nmdU» uvUti

XÜQ*f- — Das grüfste MtQck der Sammlung ist

No. 70, anf makednmsehem Boden gefnnden, in

.'»(> fast lückenlos frliaUeuen Zeilen die Beschwerde

einer Dorfgemeinde, die, nahe an einer grofsen

Strafse wohnend, von Soldaten und Boaniton nnge-

hBhrlich anr Beherbergung und snr Ueferung von

l,eli(>iisinirtrlii Iier;uij,'e/ngeii worden ist. Der Text

beginnt: .it'ioxQoiom hid'UfQt AI. \it>i<ayi^

dtuK^f fdt^ßtt fvii^ti atfianittia, Gordiaaos ist

wohl der dritte; denn Z. 43 £ werdeu Priicedenz-

nille ntis seiner Verwaltung erwähnt, was doeli

auf eine mebijährige Herrschaft schlieläeu läl'st.

Die von Kontoleon nicht gedeuteten Buchstaben

meinen eitß(tMtrift) ^ifotf. Z. 4 ist statt äv i

^}'Qni!'(i^ 7.n set/i'U ufnyofti.'iac (vgl. (hi< mv

uvtiY((a<f^ii xtXtrtrr, '/.. 30). Z. 2ü in ilen Worten

«M«)^ tifufy ivoxXij'Tff Orr« ^fvhis inl funt ePff

TTttfOx^ imtifdtiuv gielit t:t\ ftait keinen Sinn;

man verlangt ein regierendes 8ul>st«utiv zii

itfitti aud nufMxtji, das zugleich als Dativus

Instrum. xu ivox^^fty bezogen werden kSmite.

ohne genaue Kenntnis der wirklich iiborlieferteD

/.cielien läfst sieli eine sichere Korrektur nicht

geben. Dem 8iune nach und ungefähr auch «ieui

Umfang naeh wBrde passen $«yfo( ßa^fian; der*

sellie Begriff kehrt weiter unten wieder: täy yf

(iuQOi fUt'^ce, fftviöiu'ht tJrjü loiy otxtiwy ('/. 'i'>)

und noiXoi noXXuxtf aiqutmtat iymtdijftoh'iH

ttOf n $ev/flMi» (sie) *eA ttVf ßäfttnv iytxlavanf

lijy xoifitjy (Z. f.). Den ({«•griff der Bitte, der

den Inhalt des Sclireiliens in der ersten Zeile au-

kündigt, hat der Herausgeber noch au eiuer spä-

teren Stelle Terkanni Z. 42 t druckt er: ^wil

di /tot tis nqoror^aai weA ff( nafgo»'!^

iitioK' ^'eiC Tf yi'tii r<)V !>n6ttnOP ttftOXQf'nOijlf

n^^^ luitoi' 7ttin;na li^f tdluy yviaiV. Es uiofs

heifsen: Aiwr di /im ^tttv tt( fi^iie^oiM mä nfS

Kiul. Paal Oancr.

C. F. H. Bruchm&nn, K|>i(Iieta deoruni, qiiae

apud poctas Graceos leguntur. Leip'igi

Teubner. 1893. gr. 8<*. Vin n. 236 8. 10

Supplement zn Boschen Lezikoa der grieeh. sol

riini. Mythologie.
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Die Vorsielliiii)i;, welch«' sich die Altpii vom

West'ii iiiul der Tllütigkeit der üütfcer geiuuclit

habeu, spiegelt sich in inchtis so d«iitKch all in

den Beinnineii, die .sie ihnen Itrilof^n. Sowohl

die eigenHiehoii Knltl>i'ii!;iiri''ti . ili'- ninloiitotcii.

was niou von iUnea im tnii7.«diien Falle erwartete,

als aneh di« whildsniden BeseiclinDiigen der

Dichter loitseit nns erkenneu, welche Kigenacliftflon

den Altt'ii iiii ilircn (irittt-ni I><'!>'Mi>Ion'r lltrvnr-

hebung wert, d. Ii. uh cliarukteristiäcii erseliieiifii,

mag aneh bei leteteren Altes nnd Jniifiros, All-

gemeines nud rmliviiliielles vielfueh iiutciiKiiidiT

j^tMiiischt sein. Mir l-'rrniliMi ist daher ein \\ rik

zn begrür^ioii, du.s ziiuüclist wenigüteiiü die (iutter-

beinanien, welche tieh bei grieehieehen Diehtera

finden, nidiezii t'rseho|ifeiid ziisannnenst«'llt. Kr>t

dit' \<»lls(rniili';>" Satiiiidinig liil'st «lurch den \'i'r-

gleich erkeuuea, waa als willkürlich gcwühltcii

diehterischet Bild, was als Oemeingnt der Volkse

nii.sclianung zu het.nichten ist.

Wi'lch hedent^'nclen Fortschritt Hnichiiiann>

.Arbeit über bezeiidiiict, gellt am beuten aus einem

Vergleich mit den bisher als die aasf&hriiohsten

geltenden Satnmlnngen solcher Iteinamen hervor.

Obwohl Hr. eben nnr die Dichter heriicksichti*,'!,

bietet er doch Ii. für Zeii» 530 Kpitlieta, wäh-

rend Ph»ller*Plew im grasen IJift anfllhri Für
Selene liii-leu sich licl let/tiTeiU nur 7, in l'apf-

Benselers WUrterhneh I 1 Beinamen, luiselier

bringt im letxtim Hefte .seiner Studien i^Cber

Selene nnd Verimndtes 8. 200 f.) 141 Beinamen

nnd Oleiehset/.nngen zusitmmen. während Bmeh-
mann dafür anführt. Dcmioeh erreicht nnch

er keine gauz lückeuiu^c N'oliätändigkeit, wie e. Ii.

das Pehlen von dfutXixtoto .... Kh>niimo Auth.

gr. 7, U, 7 nnd tQOxofdßu 2U).iiyti Nonn. Dinn.

2ö, beweist. (>fter {>cheiDt ciu Ausdruck

deshalb uicht nufgenommen sn sein, weil inan

Ober sein» Aoffiusnng als Epitheton aweifelhaft

sein kann. 8o vermisse ich Apoll. IMi. l. .'il

ävf^OfUv^ nf^iiiji^t-y; Abel Orpli. Ö. 25)3 v. 18

ItOQfUi d' ii> xtn/iiolitif vnoftiundwHtoc Itoyimf;

Hanetii. Apotel. 6, 600 Ata Mooaa Sel^tHf, Anth.

Oraec. III ed. Congny 2, 7(11, S. 221 MotQftc itji

xiiiit), was vielleicht deshalb weggelassen ist, weil

es uar eine Umschreibung eines eigeutlichea K[ti-

Oetons büdet.

In anderen Füllen hat der \'erfiisser Ansdriieke

als Ajipellativa gefaldt, die ebensogut als Namen

betrachtet werden küuueu, wie z. U. oihtwar

Sappho fr. 3 B.; |Mfi^ Äseh. Prom. 796; tSfXt]r^

Nonn. Dion. 41, 257 nnd itf(^ Tjrrt. fr. 11, 5 f. R,

Theogui» 13.

734

.Mehr .iber als diese kleinen Versehen ist zu

licdaueru. data manche (iestalteu der nieUereu

Mythologie überhaupt nbergnngea worden sind,

fSr die gerade eine Zuäanun< nstcllung erwünscht

LTi'wespn wäre, weil sie in den lkc^ist<'rn der

Schriftsteller selbst auch gewöhnlich sehr atief-

mfltterlieh behandelt werden. So sind die Go«^

^ouen. Kent;inren, Kyklopeu und dos ganxe Qe-
sclileclit iler Nvni)dien leider nicht aufgenommen;

ebenso wenleu die Hcroeu gruudsittKlich ous-

geschloswn, obwohl gar manche derselben sngleieh

i^idtliclio Khren geno.Hsen. Bei einer zweiten Anf-

lat;e werden hoft'riitlieh aneh solehe Gestalten

lierücksinlitiguiig linden.

Trots dieser Beschränkung wird sich dieses

erste •**^n])plement des Koseherscdien Li'xikons der

Mvtlioldgio bald als nnentbehrlich fiir alle Me-

siuer des Hauptwerkes lierausstelleu und das Be-

dOrfhis der Brgiln7.ung durch ein fthnlich gear-

beitetes Verzeichnis der bei den Prosaikern vor-

kommenden Reiuamen liervorrnfeii. Druck nnd

Ausstattung des Buches sind vorziiglicii.

Wnrsen. H. Iteniing.

Sander, Jnlini, i bcr Alkniilon von ('ri)ton, Tlei-

läge zum I'rugranim des (13 nuiusium.s /u Wittenberg.

1893. 8. 33.

Kiiie recht beachtcnswi-rte .\rbeit, die um so

ilankeiiswerter er.sctieiiit. als <•? bei der Kilrf.;lieh-

kcit der erhaltenen Fragment«' bisher niemandem

reeht gelnngen ist, Ober des philosophisehen Me>
Rainers Alkniäon von tVoton Leben uikI I>ehre

annähernd Sicheres aufzustellen. Verf. hält mit

Hecht die s. Z. als reeht tüchtige philulugLsche

Leistnng anerkannten Fragmenta philoeophomm

Graecomm. Vol. II. Par. IHiJ von V. 0. A. Mnlhuih

betrefliR der Angaben über .Mkmäon für nnmi-

roichend nud knüpft daher insbesondere au die

sehr sorgsame Arbeit von Unna, De Akmseone
('riitoniata ejiisi|iie frai.^nieiitis ipiae supersunt in

den 'Philol. histor. Stud. auf dem .Vkademisehen

Uymuasium in Hamburg. Herausgegeben vou

Christian Petersen. 1. Heft. Hamburg 18M.
S. 11— 87' und an Krische 'rurschnngeii auf dem
(jebiete der alten Philosophie. 1. tiöttingen IH41).

8. (>8—78' nebst der Abhaudiung des letzteren

•Über Piatons Phadme* in den Ktötting. Sind.,

2. Abt. (iüttinsxcn 1SI7. S. !i;{0 lOtM an, wobei

nainentlieh die bekauute Stelle ans Plat. Phaedr.

p. 245 C, in der Piaton ohne Zweifel auf Alkmnons

L'usterbliehkeitslehre seiueu Beweis gründet, in

pM /Ui,' '.'enr.nimen winl. Sellistverständlich i-*t in

bervorrugeudem Malse auf Ütels, Doxogra|)hie

•

4. JttlL WOCHKNSCHRTFT FÜR KLASAISCHB PHUiOLOOIX. 1888. Ko. 27.
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Graeci. Rcrol. \H~9, nlier die ü. v. Wilatnnwit/,-
|

Moelloiulurif', Philologiache l'ntorsiichuugeu. 4. iL, i

8. 1 ein treffendes Urteil ausspricht, nicht minder

aaf Zellers Angaben in den neuesten Anflagen

sfiiiiT 'l'liilosopliie tler nrieclieii'. I.Teil, l.Hiilftc

S. Übo Amii.. H. 4'Jl f., uuü im gauseu auf

4. Anfl. I 452—457 niul 5. Aufl. I 1, 488-49r
RQokneht gcnommou, vielfach auch an <lie bc-

k miiN' Arlii it vt>n Kiitlolf Hirz«-! 'Zur Philosophie

•los Alkniilon im Herme» XL 1»7Ö. S. 240—24ü'

nngf^kniipft. 8ander fiilVt anf S. 82 »einer trefflichen

Sclirift (lio Kesiiltate Heiner Studien zusaiiiinen.

\Vir.liclxM! als beflondem wichtig folgende Punkte

daraus hervor.

iflt dem Verf. recht p^t golnupren, nachxn-

weiseii, dal"-« uns nur dor Naiiif df>n Vaters, dir

Hfiiiiat und der äiv.tlichc Rcrnf dis Alknnuni hf-

kaunt sind, er wohl ein Zeit^^genuHse der ältesten

Fythagoreer, selbsfc aber dorohane kein Pjtha>

goreer, d. h. seine Lehre von der pythagorischen

ganz unaldiäii^fi'; war. Tlii-r polemisicrf er ge-

seliickt gegen die rberlicfcniug bei Diogenes

Laertim V11T .'i. gegen Krieche a. a. 0. R 70 f.

nnd Zellor a. ;i < ). S. VM t, ja gegen die von ihm

a\n irrtiindicli zi(>inlicli genan nachgewiesene An-

gabe des Arist. Metapli. I 5, p. Wß" 27 ff', über

AlkmSon selbst. Ans letztgenannter Stelle liest

Suudor treffend Rigenschnften des menschlichen

Körpers, die Alkmäon als Arat schildert,

heraus.

Kbenso hat Verf. mit fiberaengender Oewils-

heit gezeigt, «lafs Alkmäon zuerst <lie Aisnei-

kniidn mit der Philosophie in frnchtharer Weise

vereinigte. Waa die Genesis seiner Lelireu be-

trifft, so behauptet Sander anf Grund der ein»

gellendsten Priifinig aller hierfür in Betracht

kommenden Momente, dal's er seine Sätze durch

eigene lioobnchtung fand, obwohl er die Lehren

der älteren lonier wenigstens teilweise gekannt

zu lialicii solieint, ohne imh-s ihr Schüler gewesen

2u sein oder selbst ächulo gemacht haben.

Sehr trefli»nd ist toto Verf. «ncli AlkinSons Btn-

flufs anf Plato und Aristoteles hervorgehoben, ein

Punkt, den Sander nncli weiter verfolgen zn

wollen iu Aussicht stellt. Die Zahl der vom
Verf. gesammelten Fragmente, die trete der

DieU.srht-n Kollektion keineswegs überflüssig er-

>ieln'iiit, licträiit 27, von denen er aht-r mit Keelit

das letzte für unecht hält. Wir heben noch be-

sonders die anf 8. 26 und 81 gegebenen Bemer-

kungen als benehteiuwert heraus. An erster Stellt;

zei'^t Sander in ChiTi-in-f imnmng mit Philippson

iu seiner Schrift '"i/.^ iivU(^nit>^, Ueriiu 18iil.

S 120 f. und 183 ff,', daCs die mit dem (iohirnn

vcrbuudeueu, die Wuhrnehmnug anfnehmeudeii

TTCJ^M die Nerren sind, und daß Philijipson reeht

hat, wvnn er Alkniäon als Vatir der Auat4)min

niul Physiologie Ix-zeichnct Das von Sander als

unecht bezeitdinete Fragment steht bei C'lem. Alex.

VI 2, 16; er spricht es dem Alkraüon hanptsSch-

lich deswtireii all, weil es seinem Inhalte nach

zu einem W crki- .u{i\ ifiiUMC. in das sieh alle

anderen Fragmeuti* sehr leicht einfügen lasseu,

absolut uietit pnJht.

Dresden. laaeiihen.

frans Susemibl, (juaestiunum Aristotelearuni
eriticarnm et exegetiearnm Pars II. Pro*

Äramin der Greifswalder Universität von 1893.

Die S< hrift z«'rnillt in 3 Teile. Der erste ver-

leidigt den Wert der Codexfamilie II ' für die

Aristoteliscbe Politik gegen Newman, der in

seiner Ausgabe der ersten beiden Bficher dieser

.'\ristotelis( hcn Schrift der Familie II - mehr Ge-

wicht beigelegt hat. Zwar zieht den Lesarten

des ersten Buehes Susemibl selbst mit Newman
1(> ans II - vor, während er nur in 1.3 Fällen

gegen Newman cdine Hedenken II ' folgt, in an-

deren Fällen die Sache nicht bestimmt entscheidet.

Allein im 3. Bnehe, behauptet er, seien die Va-
rianten von II ' an vielen Stellen hesser oder

leiteten wenigstens anf den ursprünglichen Text.

Dies letstere erläutert er an 4 Stellen. 1201b

3 ff. hat IT 't who &i fUftOrm ti iv (UQf-t rov^

'ktov^ hxhv 10 <y ti'ic öfiolovc fiyai «p;f^c, II '-: ir

loi'ioti (U (AifuTfUti i(i tt' fuof-t rot'v ifToi'c oixfU'

[oder tixtty] ö/toi'oi'c [oiler «/<o»m(| 107$ ^§ ^QX^f'

Er hat recht, toSffo g^n iv to6n$f xu retten,

tia .sieh die Veränderung in fr invrni^ ans dem
vorhergehenden oI( leicht erklären läl'st, aber

wühl nicht recht, wenn er för ofioiovf äyo-

ftofeiv lesen will. Die Lesart von IP ist nämlidi

gar nicht so nioiistros, wie Suseniilil will. Weini

wir (01*10 (Sti liiiuiaihit lesen, so giebt die Lesart

den besten Sinn. Es ist am beeien, sagt Ar. tot»

her, dafs immer dieselben herrschen, also auch

immer dieselben gehorchen, wo das aber nicht

möglich ist, da muia dieses (d. h. diese Kouti-

nnitSt) ersetzt werden dadnreh, dafs die gleich

zur Herrschaft Berechtigten einander zu ihrem

Teile elicusfi weicliiii, d. Ii. ilic ir><lesnial Be-

herrschten den jedesmal llerrscheudeu, wie die,

welche anfkerhalb der Obrigkeit stehen, d. h. die

in jenem Falle der Kontinuität immer au ge-

horchen gewohnt sind, denn, fiihrt er fort, es ist

ebensogut, als ob sie jedesmal andere geworden

uiyiu^L-ü Ly Google
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wären, tlie nun Bi-heiTsditen inQs»en sich als« in

ihre Lage üudeu. 1272b 8 iat die Leaart von

II ' nur mit einer Konjektar sn halten and giebt

dann densi-Ilien Sinn wie die von II ' ohne Kon-

jektur; 12()5a 32 hat S. recht, der Lesart von

II ' den Vorzag au geben. 1272 b 88 ff. läfst sich

die Stolle dmeh das m(5' aito am Bande des

einen eodex für ihis xatti lö ui io von If - nicht

heilen. Könige and Gerouteu, sagt Ä. vorher,

haben die Karthager Sholich wie die Spartaner,

dann heilst der Text weiter: «d ßHuov Si lovg

ßfXOtJtüXi l^r,if- ytntri to rrrio (oder x«,?' avio) f-fycii

fivOft l*r lovio ro ii'^ö»', *»" ötatfdQOy, ix

tovnuf at^tot'i fiälXov rj xaO^ ^hxiay. Darin

steekt dw Sinn: nar ist das besser bei den Kar-

thagern, dafs die Könige das nicht sind Itlols

nach IfaTsgabe der Cieburt, und zwar der zn^illigen

Erstgeburt (das ib tvgSv wird dareh das ^hxiny

erlSntert), und vielmehr ans denjenigen durch die

Gebort dazu I5('rt'clitl<;h-n iitisgewiiblt wurden, die

deh auszeicUueteu ah dalä sich das nach dem
Älter, der Eraigebart, bestimmt hatte. Lesen

wir also: ^fre .... xen' nrto tft>m tö yivo^ tiit

SiMfHM» u. 8. w. Im allgeineinoii achcint die Fa-

milie ii ' fireier von Konjekturen zu sein als die

wn IP.

Der 2. Teil handelt vuii der Entstehungszeit

der Politik des A. uiul ilcr Nikomacliischen Kthilv.

Er greift darin die Ansicht vuu Keil au, dalk die

Bthik kars nach 353 Tollendet nnd die Politik

innerhalb der Jahre .350—335 vorfuf^t sei. Keil

iüt zu der letzteren Anrjalinie durc h (l;i,s Hestrelien

verauialkt, die Widersprüche mit der Politik uud

der Verlaasnng der Athraer, deren Abfiusnngsseit

innerhalb der Jahre 3211 —325 fallen müsse, zn er-

kliiron. Gegen die von Keil angenommene Ent-

stchnugHzeit der Ethik macht S. geltend: 1. dols

A. ent 335/34 snne Vorlesnngen in Athen eröff-

net hat und die Nikonineliische Ethik erst eine

Redaktion .seiner Vorlesungen über Ethik i^t, die

seine Schüler voranstaltet haben; 2. mülste dann

A. schon 353, also vor seinem 30. Jahre, seine

logiselien iScIiriften und s<'ine Physik iibgefafst

haben; 3. hat Aristoteles wohl erst uaeli Platus

Tode, also nach 349, seine Ethik sdbständig aus-

gebildet, nnd 4. ist der positive Gmnd, deu Keil

ins Feld führt, sehr seliwaeli. Keil sagt nilinliili, '

der Soliluls der Nikouiaehiselien Ethik enthielte

eine so heftige Polemik gegen Tsokrates* Anti-

dosis, dafs diese Isokratiiseho .Schrift tmih nicht

lange biittc cr>eliieui'u sein können. Das würde,

meint 8., nur dann »«tichbaltig Mein, neun Iso-

krates* Anaeben in den sp&teren Jahren gesnnken

wäre. Er hätte hiuznfugeu können, die Polemik

sei gar nicht so heftig nnd überhaupt gegen die

Obersehitning der Rhetorik gerichtet

Die Kntstehungszeit der Politik rückt Keil bis

350 hinauf, weil 1. VIII, V 10 die Katastrophe

der Syraknsaaisdian Tfrauuis, die mit Dion er^

folgte, mit der Partikel ySy iu die mimittelbare

(»egenwart gestellt würde, nnd ebenso rückt er

sie nicht über 335 herunter, weil die eigontüiu-

liehe Besümmiing der Thebanischen Yerfessang,

dafs alle das Wahlrecht hatten, die sich für eine

hcstiuiinte Zeit von Lohnarbeit fern gehalten, als

noch bestehend dargestellt würde, Theben aber •

335 nicht mehr eiferte, nnd 2. vom Perser^

reiche immer so gesprochen würde, iüs ob es

noch e.xistierte. (legeu die Interpretation des i rv

sagt S., dals damit nur die Tjrauuiä der Diouysi-

sehen Familie als eine jüngere im VerhiUtnisse an

der des Gelon bezeichnet werden sollte, und dafs

Aristoteles selbst au anderer Stelle der Politik

von jeuer lustitutiou als einer vergangenen spricht;

was aber vom Perserreiehe gesagt wOrde, könnte

ebensogut vou einem vor kurzem zerstörten Reiche

gesagt werden. Diese beiden letzten Einwände

scheinen mir richtig zu sein. Ob das vvv jedoch

blolk eine gröfsere Annihemi^ an die Gegen-

wart, etwa wie ex nostra memoria, bezeichnet,

kann bezweifelt werden. Die Politik ist eben zn

vei'schiedonen Zeiten verfaTst. Weshalb soll nicht

gerade jener Teil knra nach 350 verfaTst sein

können? Sicher lassen sich die Cremen der Ab-
fassungszeit nicht bestimmen.

Der dritte Teil bebandelt Stellen der Niko-

niaohisdien Ethik. 1004a 9—15 handelt es sich

uamoutlich uui df in einem korrespondierenden

Demoustrativsatze und seine Verwechslung mit

Die Frage ist noch nicht gelöst, so viel ich weift.

1096b 32 hat S. recht, sn sehreiben; t» u ual

xol^'1^ xatr^yw^oiiihym' l yutfiift^^ty, nnd nicht lö,

es wird in diesem Satze rekapituliert, was im

vorhergehenden widerlegt ist. Das Gnte ist nicht

nnr ein Gegenstand (lyu), auch nicht blolk einer

K ;if i <„'<>rie angehörig, elwn nur rini' Snl<>liiii/ «»Irr

ljuaiität n. 8. w. (xou'^ xui ijyoQOii'^ttt'oy) auch keine

Ptatonsebe Idee ixui^to9(t>). Anch die Athetese

von 1008a 21— b 8 scheint mir richtig /.n sein.

Hingegen ninfs 109Hb 1;"): ic'ig ()t /lod'in.: yjti lii^

ti'tQytluf iiig iiivx*''"^
*f'*'Xi*'

'»>!^*/^*»' wohl

nicht Tor m^l tl>vxnf h uXi oder cfe t& hlnau-

getngt wer n Ii, ilenu die n^S^ßti Und iv4ffytuu

siiul au sich noch keine (lüter, sondern es mnls,

um *liu Tautologie zu entfernen, iü( ipvx**üi

weggeworfen werden. Der Schlnls ist der: die
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n^^ng und die iftQynat gcliüreu iii das Uebiet

der Keele, die tf^mfioida hi eioe iirifyHa, also

gohlirt sie der Set«!«» an, ilic socIisrlitMi fÜitrr sind

aber die büchüteu, also t>timiut dun duuiit guuz

gut, wMn wir die tAfotfMwt» ftir da$ hBohste

Gut hdteo.

IO^Hh 7 seile icli nielit ein, weslinll) n'i fit^v

yäq ^dfaOfit tüy ^r/ixiü»' Anstuls errei^t. Die

Freude gehört m den leeliseheii Vorgüngen, nie

gehört in das Cebiet des SnbjekÜren.

Ebensowenig briinebt IC Jl ij rr^Ov-

dtt^v bis dt-O^Qumovi ge.striclieii zu werden. Hs

könnte fehlen, kann aber aneh »tehen. {iioi

tiltiog bezciL-liuet über hier ebenso dns Leben )m
7.H Reinem Ende wie lOltSu ]s, und ilazn jüilst

gauz gut ovdt (tiu ijtmu ov umtiy)^ diia uicht

geatriefaen sn werden bronehi Recht hat flchKera-

lich S., wenn er l(H)4b 4 TtQanuxuXi; Iledeiiken

trägt ZH streielien; denn alle die WissenM luilten.

die aU uuter der i'oiitik l»egriffeu uufgo/JUilt

werden, simi praktisebe Winemiehaften, und die

Politik hikl es doeli itm li uielit mit reiu tlieOTe-

tiHcheiu WiHsen zu tliun. Aneli stimmt er mit

Recht Bywat«r bei, dul's lüU?» 24 iina(iaifnf—

nnfotiw ein späterer Znsata ist.

Soest. Carl OoebeL

Baphael Ktthner, .\usllllirl iclie (iraniiuatik der
griechischen S]»rucho. Krater Teil: Klcinciitar-

und Formenlchrp. Dritte Anflafrc hi zwei Itilmlcn

in neuer ISeurbeiluiij.' lirsuri;! son l>r. I'rieilrich

lilalN. Zweiter liand. liannovor, llahuscbo Üuch-
bandlung. 1S9S. XI n. 65i S. gr. 8«. 12^
Dem in dieser Woehenstchr. IX, 1892, p. lliV.

unge/,ei<ifen ersten Haiide des 'Arolsen Kühner' ist

in vorhültuiäiuitl'aig kurzer Zeit der zweite gefolgt,

welcher als FortsetEnng der Formculehre du»

N'erlium, Adverb, l^räposition, Konjunktion nnd
Interjektionen, ferner als dritten Teil die Wort-
bildungslobre tmd im .\ulmng ^S. 1—577) diw

bekannte, umfangreiche Verbtvirprseichnis euthiilt.

Daran »»ihlielsen sich Berichtigungen and Nach-
träge zu lieideii FVindeii. sowie .-in ansCiilirliilies

Saehregistfr um! gricehinehcü Wortregister. K'ui

Veigleich mit der xweitcn, erschienenen

Auflage, in weleher die zweite Abteiluug erst mit

dem Verbalverz. ielinis liegaini. ergiebt für den-

selben Inhalt ein l'his von nahezu 'JOU fieiteu.

Was wir a. a. 0. von dem ersten Bande im all-

gemeinen gesagt habw, gilt aneh von dem zweiten,

HO dals wir uns einer eiugelienderen Ues|>reiliiiiig

enthalteu und lediglich auf wenige Kiuzelheiteu

anfmorksam machen können. Vor allem sei an-

erkennend hervorgeholten, dais die Inschriften,

740

die neuere wichtigere Utteratur Ober Grammatik
nnd Spmehe, die besseren SohriftstelleranagabeD,

und. last imt !e:i>t, bereits Aristoteles' Schrift vorn

£>taate der Atheuer, lleroudas und das neutesta-

meDiliobe Idiom gewissenhaft berflekiiebtigt nnd
verwertet worden sind. Man Ubersieht es nämlich

leieht. wenn man die einzelnen S<-lirif(stel!i'nit;it<'

glatt aneinander gereiht lieHt, wieviel Mtilie und

Arbeit die Sammlung und Eiofiigung neuer gekostet

hat. — Üals wir mit solchen Verbalt^ibellen, wie

.sie ilie modernen < •rammatiken der grieehisehen

Sprache und Kühner z. Ii. 8. 122 ff. bieten, uu<i

worin die lahlreicheu leeren Felder auch iolaer-

lieh keinen angenehmen Kindruek nnichen, von

unsen-m Stand|iuukte aus uns herzlieh wenig be-

freuudeu können, braucht wohl nicht erst aus»

drHcklieh erwihnt an werden. Man venudie ea

einmal mit einer Einteilung nach SyHtemen, wie sie

11. L. Alirens. in seiner Fornienlohre nnd »einem

Klemeatarltuehe veraucht hatte, allenlings ohne

aneh dessen fremdartige Terminologie (l*rimarium,

Ubjectivum, Subjeetivum) anzunehmen. Dadurch

dürfte das bei den < Irieeliiseli Lernenden wieder-

holt, von allen Fehlern vielleicht am hiiutigKteu

vorkommende Dnreheinanderwerfen der Formen

mit medialer und |»iussiver Bedeutung und die

(.•eialir <ler Modnsvorsveelislung am lie.^ten liesiMtigt

werden, wie lief. au:$ eigener Erfahrung weifH.

Es ist aneh nur ein Notbehelf, was BlaTs, der die

Unhaltbarkeil der KQhuerschen Ordnung der

Tempora |J5
l'Kl) einsah, in den Nachträgen zum

zweiten Bande (S. ,jt>ä—ö8ü) uns aU (iesanit-

schema vor Augen führt. Zu den 8^ 43, 3 anf-

geziihltcn lesbiiselieu Formen der "i. l'erson Sing,

auf -aO^a kommt noch die Theokrit XXX 13 über-

lieferte, welche aber mit Sicherheit noch nicht

emendiert ist Gehört iafra" (S. 49, 16) der

Matrachoni. vs. ITH wirklieli zur alexandrinisolien

Mundart? Dann gehört es jedoufalls zu einer

alexandrinischen Interpolation des über ein Jahr-

hundert vor der Gründung Alexandreias verfalsten

tiedicliteä (für die Kekonstruktion nnd Zeit dt.«-

selbeii vgl. Wocheuschr. f. klass. Fhilol. VI, l»>8y,

Sp. :\ ff.). Die 55 248 (.S. 142 IT. vgl. Bd. I, § 5Ö,

S. 252 ff. I beliandolto Assimilatiini der Verba auf

-ffw in der überlieferten Sprache de^ l']pos (6(>t'tiu-

uqm-oqöm) möchte ich doch wieder nach dem
\'organgc der alten Grammatiker mit Ahrens,

i' k 11, ;i, ni l'. r als rille mechauische, nieht or-

gani>elii'. 1 »i^traktidn '••/eirlinen : es ist immerliin

möglich, «latä jene seil wer erklärbaren Formeu

zwar nieht durch die angeblichen Mttuy^iixiiuvotf

wohl aber Oberhaupt bei einer schriftlichen Fiiie«

4. JnlL WOCHENRCHRIFT FÜR KLABSISCHB PUILOLOGIB. 18M. Xo. S7.
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rnnp ilcr E|tcn später in <K'U Text «^orati'ii sind,

weun wir uur uuueliiueu, duls ^uuüulist, wo «Iiis

Ba«h Bor üb Stfitie des GedSebtniaaes dient«, die

Doppelbiu'listaben einfacb, <) für o, w, uueclites

op, E für *, tj. unechtes f» uml die in dvr leluMi-

digeo Sprache üblicheu küiitraliiertou Koruteu,

nielit die durah dai VenamTi Terlangten ankon-

tnihierten, goschrieben wonlen. Weui^U'ns beim

Verlniin bietet sieb in dieaer Hinsicht keine

Schwierigkeit, und deshalb köunun wir un» iiu

weeentlieheu mil J. Wackemageb Vei&bren ein-

veritiiiiden erklären. Die Stellen, an denen die

Metrik der Umsetzung (bei Substantiven und Ad-

jektireu) lliudemisHe in dea l^t {z. Ii. II.

V*92S) itammen Tenanttiob emt ans derspftteren

Zeit, naelidem sich die 'distrahierten' Fiirmcn ln -

reits foütgosetzt und ciugobürgert hatten, (.iiebt

ee denn «oe Möglichkeit, die epischen Bildungen

des Infinit Aor. II anf -dMif statt -ipw (Xmttr,

Xminv, Xntfinv S. f)-**) anders /ti crkläriMiV Aus

dem Texte des lierodut sind bekunntlicii die Kor-

men anf »htv bereits reraebwnnden. — Bei den

Inteijektioneu S. 2'>'i konnte darauf hingewieaen'

wertlen, dafs d:is Homerisi'lio w nonoi sjiätcr <^\\.\-

nicht mehr verstanden warUe, weil mau ncmul

n. deigl. als Ansrnf de« SehmeRes bntnebte, nnd

dafs die (;l<>^i^r><r^a[l)l.'l1 iiiid aleiandrinisehen

Dicliter auf soniierlmre Erklärungen verfielen

(vgl. Oarra. iigur. Uraec. p. 37, Änm. 5). — Uafs

der Begriff der Wnivel nur tka praktiaebes Hilfii-

niittel für unsere Erkenntnis und für die Über-

sicht über die Spniciierselieinnnpen int, wird S. '2h\

mit Rocht betuut. Deshalb ist es auch uur zu

biUigen, dafs BlaTs a 89 (Anm. 3) die alte Auf-

fiisanng, dab der Verbabtamm iUui eine Ver-

stärkung von ).m n. s. w. ist. pcgenilber der

ueaereu, wonach ktm Wunel und lat eine

Sebn^hnng darnns ist, beibehalten hat. Wer in

Zweifel ist, ob Un als Wurzel, Xttn als Stamm
zn betrachten oder das l'ingekelirte richtiger sei,

mag sich z. H. diu Frage vorlegen, welche von

beiden Zahlen, 86 oder 6, AnsfHiieb darauf hat, ab
'Wnrzel' der anderen zu gelten. .\uch in der he-

bräischen (jraramntik dürfte die Bi^zeichnnug der

drei Stammeskonsonanten eines Wortes durch

'Radikale* oder Wnrzellante nicht gans koirekt

si iii. — Der vorliegende zweite Band, Itei (leisen

Korrektur, gleichwie beim ersten, I'rof. Bul'riliaeh

iu Kiel mitgeholfen hat, läTst formell fast nichts

sn wflnschen 6br^; 8. 13 lese man in der l^teu
'/»i!ü -1 statt •'), S. •_',>( I. IT) S.-iiar. Die Anfer-

tigung der Register hatte Herr I>r. Ii. Harries

in Kiel in dankenswerter Weise Obernommen. —

l'nser Cäesamturteil über diese neue Beaibeitnn^

kann nur günstig lauten, nnd diejenigen, welche

mit der Binriehtnng dieser Grammatik a ^ori
nicht einverstanden sind, nuijj^en bedenken, dafs

eine ihrer Bestimmung j^einärse, richtige Be-

uutKuug selbst mangelhaft angelegter Werke doch

niemata den Schaden aariobten kann, welchen

gedankenloses Xaclibeten und •\usschreiben infolge

mangelhaften Verstündnistes und Wissens schon

bei gans anderen anerkannten Hebleiiraiken mit

sich gebracht hat. Für Schulbücher wird diese

' iraniiiiatik von Kühner - BlaiV, wie gowöhnlioht

reiche Belehrung und Ausbeute liefern.

Halle a. 8. 0. Haeberlia.

Max Niemeyer, Tlantiuisrlir SiiHlioii. I5eila.t;c

zum Prugranmi des Victoriagynniuüiuiiis zu Totsdaai.

Oateni 1892. 1« 8. 4.

Der durch seine Bwliuer Dissertation von 1877

'De Plauti fubularum recensione duplici' nml iliirch

die Übernahme der vorzüglichen kommentierten

Teubnersohen Plantnsansgabe Ton Brix rorteilhaft

bekannte Verfasser hebt nach einein Seitenblick

anf die ucngefuudeuen Minien des Herouda.s in

ihrer Beziehung zu Plautus mit Kecht hervor,

wieviel bedentnider doch noeb das sei, was die

philologisrho Wissenschaft für l'rosodie, Metrik

nnd S[>rachj^ibnincli des grolsen rüniischcn Ko-

müdieudichters geleistet bat. Er betont, wie hier

die Kritik immer konserraiiTer nnd dabei sicherar

und /.ttverlSsi^er geworden sei, wie die ganse Art

des I tieliters immer gründlicher nnd vollkouunMier

erklärt und vorstanden werde.

Dann giebt er in 12 Abschnitten eine Reihe

eigener Beiträge zur ICrklärnng des Plautus Qber

<iie Figuren <les Aprosdoketon und clnn xntmr. iil>er

Unterbrechungen, Pairentheseu, Anakoiutlic, a.->^u-

detisehe Verbindungen, grieohisohe WSrter im
lateinischen Text u. s.w. (p. 1— 1]), und sehliefs-

lich U'Wi er als 18. Absclir.itt noch bisher nicht

veröffentlichte Bemerkungen Brixeus mit, die er

'nur mit leisen stilistisehen Andemngen' dessen

Handeiemplar entnommen hat (p. 14—IG).

Rommen wir zuerst zu Nieineyers eitjencn

Beitr&gen. An Pseudulus 3Ub wird unter .\ndo-

mng von «etam (naoh Laohmann) in §tia» ein

Aprosdoketon konstituiert. Die Änderung ist frn»

lieh kaum nötig. Uichtig wird dieselbe Figur

dann zur Erklünmg vou Cure. 177 verwendet.

Ebenso ('ist II 1, 43 und Psend. 871. Es lielben

sich noch viele solche Stellen anfilhrcn Tin

2. Abschnitt bespricht Verf., an .Mil. l'.Wd mit

seinen vielen Änderungen anknüpfend, die Unter»
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brechuiigeu bei IMivutus. Audi liier licrücii »ich

die Beispiele nooh hiafen. Richtig ist wohl die

Zurück weiHiing von ßrixeus Verwendung dieser

ErHclipiiimif? zu Verna 3<X), wo dieser das haud-

8cliriftliühe apcril für aperilur dadurch scUützcu

will. NiUier liegt ee woÜ, mit Niemejer das nn-

scliwer zu erganzcudo Sul»jckt anzniichnien und

8o das Aktiv zu halten, l'npt. !)7 soll keine Pa-

renthese, sondern ein Anakoluth »ein. Aber aoTser

dem TOS Niemejer eigiiutten Naeksstse m t. 92
l)ietef doch nnch der 98 folgende Vors eine voll-

atüudig richtige Eutsprechuog. Die Vergleichung

des Homer und Herodot mit dem *gemQtlioheu

riiiudorton' des Phmtns, noeh dasn im Ptologo, ist

hier doch wolil kaum am l'Iat/f.

Nach Vahleuit Vorgänge woilen dann zu

Men. 1073 mehrere Stellw richtig als äno »otvov

erklSrt and die onprilogliche Lesart so gchalt« n.

Freilich int Oapt. 4;'».') woli! nur irrtiiinliclu iw eise

hierher gi'2<jgen, da die 20 Miueu ja ganz Nebeu-

saohe sind, und anfserdam soll I^ildmitee ja diese

Summe nieht besahlen, wenn sein Sklave zurSck-

komint. somlcrii mir. wenn dieser tniilns :iiis-

bieibt. Der Zu»auimeuliang iüt hier eben uiuht

genaa und richtig tiufgefafst. Auch andere Vers-

amstelluDgen au.s Miles und CiNtollaria sind wohl

wenigstens nicht sicher uml iliinli.nis /wingend.

Nicht mit Unrecht sind, wie Verf. seibät zugiobt,

soldie Umstellungen Tordaebtig nnd anbeliebt,

nieht nur hei den Kiegikcrn. sondern anch in

onscrcin l>irlih'r. Nicht viel aiidiT!< steht es aiidi

mit «ien kleinereu L uiütelluugeu eiu/wclner Wörter

innerhalb dex Verses, die aneh hier, wie N. selbst

sagt, in Miiskn ilit ^'ekommen sind, snmal wenn
sie Iciliglicli ilo Metrums we^ou vorgouoinincn

werdeu .sulleii. Er .selbst will freilich auch deu

8inu bessern: Capt 11>5 ff. Mit Recht polemi>

.«iert er hier gegen Sclioells .Schreibung, al)cr

'Servitut! et erili imporio' i.'-t ilmli uiich mieli

keiue richtige Verbindung, ('apt. jNu ist Uim liir

tanta wohl annehmbar, ef. Men. 8H7. Ebenso

scheint mir dio Uwstclhm-r von Xi». 7 riiliti;4.

nur nicht der Zusatz ülter Mil. JII.h. wu ilcm ( le-

fühl wühl zu sehr vertniut wird. I.iorude der ri« li-

tige rhetorische Aceent der Hchnnspieler maeht

<lie Änderung übertliissig. 1$edenklieli bleibt auch

die durch sunstige asymictiücho l'auruug (ef. Nie-

merer zu Triu. 2I'J) nicht genügend geschützte

Binsetznog von nutui neben timm, ans Pall. nml
Anibrosiainis kontaminiert. Richtig ist die leichte

Auderuug .Mih 61V2 i'tiliäutn iu caUiUu, sowie illic

lor üle hie iu demselben Verse. Poeu. III uiinnit

für das (lanie kein Chorsprocben an, will dtuin

aber die eiuzelneu Verse an mehrere vcrtcileii,

wobei w»igKt einmal eine Responsion herauskäme.

Im einzelnen ist hier noch keiue Sicherheit erzielt,

doch liegt der Ansicht wohl ein richtiger Lieduuko

zu (.irunde. Wozu !h>11 aber l'oeu. ü!i4 erst das

griechisehe d^^^ntfiof eingeseist werden? Ich

denke oculi genügt gerade auch zu Niemeyers Er-

klärung und über den Hiatus kommen wir hier

wohl weg. Schliefslich mW in No. 12 Kud. 884

ans dem Torhergehenden Verse tuom eingeeetsfc

werden. Was zur ünfseren B<'glaiibigung dafür

beigebracht wird, reicht schon nicht aus, nn«l

selbst dann moTs ich die Änderoiig für uudeatlieii

nnd nnTetstandlieh erklären. Wer kann ans Anw«

bibam verstehen: 'Deine Sorte

V

Nun folgen noeh eine ganze Aazahl Uemer-

kuugen Brixen«, noch zahlreicher als Niemeyere

oigeue, allerdings manchmal nur Kleiuigkeiteu,

wii' Interpunktion, botreffend, aber bisweilen eben

auf diese einfache Weise einen Vers richtig stel-

lend, (ileich an der ersten Stelle Asin. 432 ver-

stehe ich freilich nicht, wie Drix mit dem Metnun
.niskinnmcM will. Es ist ja richtig;, der Name ist

gauz gleichgültig uuU überflüssig. Aber Uoetz-

Loewe haben ja aneh nur 'axempli cansa* mit

Fleckcisen den Namen Coriscus, um dem Yen
anf/.nln ifen eingebet/t. Dugegou ist die Hemer-

kuug ülier tero zu Asin. 701 richtig, el)euso 896

richtig nach Karapmann *ne illnm mecastor mise-

rnin'. uml !l(tt) hir lutinv. Aulul. ,')!) und 104 wird

diin li lit ii < "'iliinkenstrich dentlirlier, ebenso unten

(p. l lj i'seud. (i8. Die l'areuthesen iu der Aulu-

laria sind wohl etwas kSnstlieh nnd rar Kk'klSrang

nicht nötig, cIkjoso Psend. 28."1. Aulul. 203 wird

gegen (ioct/.cs Vurdächtijrnnir als "mala repetitio'

geschützt. Uichtig ist uucli zweilelios die iie-

handlung der Rollen der beiden Köche AnÜinuc

und Congrio in derselben KomSdiow V. 2!>0 wird

das handMliriftlielie «euU gegen IVIailcs' /<{< ver-

teidigt. Für v. 2111 wird, wie unten (p. 1.1} zu

Penn 801 und TrncuL 35!) (p. 15) auf die Allitte-

ratitin hingewieseu. Aul. 306 wird gegen das von

*iuetz aiif'gcnrjiiiMicue «c Ufsings das haudschriftl.

luitc verteidigt. Aus dem Folgenden will ich noch

hervorheben, dals Epid. 597 ohne Zweifel richtig

ganz der Philippa gegeben wird, womit aneli

Abrahams Hedenken sieh erledigt. I'ersa 229 ff.

wird der Zusammenhang richtig erklärt. 838— 42

wird g^n Ritsehls Umstellni^ gesehOtst. Poen.

328 ist iiUmii kaum richtig. ji-<|enfalls uimötig,

I'seud. 1(K) (Inti-Jiuiuu wird mit «Icn llaiidsclirifteu

gehalten. Pseud. 355 ist hoc einzusetzen. 808

drachnmiirseut. I<Vnglich scheint mir, ob Psend.:

uiyiu^L-ü Ly Google
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l'iOJ» 7 wirklich mit Hotlu» «lort xii strriflien iiiul

Uiich 11(>1 zu halten üind. Dor ZusainnicMihung

Mheint mir dooh nicht gnuz richtig anfgefarst

uad gewBrdigt n\ sein. I'stnul. V2i\) wird aaevieu-

äum richtig erklärt. Truc. Jl!» mit Tlsiiiig {u-

veniam gegcu Ii geschützt. Trucul. 4(i7 wird

gegen Sehodl doreh Mer«. 650 911« gesefattst.

Tnic. :)'23 wird energisch g€g«ll Bchoells Kritik

protestiert. Die rm^stelhiiig Trm>. (ID.'i ist wohl

kaum nötig (cf. ul)en zu Xiouicyer Xu. 7 Mil. '2U6).

Tino. 775 wird riebtig adeo hergoaiaUt Tnc.
Ts*; soll durch l'nistellung Hehoells Konjektur ctrlo

überHOüsig gemacht wenlen.

Aach lar diese Brizachen Beiuerkuugeu sind

wir Niemeyer ta wannem Danke Terpflichtet, wie

er ficli ju auch in seiner XciilMMrliritiing der

Briucben Ausgabe groli»» \'erdieu«tu tirworl)eii hat.

Friedland i. M. Langrehr.

Oeattohe Lyriker des ucluebnten Jakrhunderta.
Ansgewftlilt u. kerausitcgebcn toii Oeorg Ellinger.
(Rerrinanii und Sznniatulski, latclnisrlio I.itlcratur-

dcnkinidcr des 15. und Iii. Jahrhundert», Vll.)

Berlin 1898. Speyer A Peters. XL, ISS S. 8.

Ji '2, so.

Deutsche Lynker nuter luteiuiüchtiu Litterutur-

denkmäern: das ist das rerdiente Sohickaal der-

jenigen deutsehcii (jelehrtcn, welche ihre Ijriaeheu

Srinuuunfjon in latcini>cli»'U (iediclitcii liintcrla-^cn

hubüu. EuUau ilelk, l'eter Lotich und die anderen

alle werden sich darüber niebt bekiugeu, und wer
wei/i, ob sie in deiitHcher Sprache elx-nso schöne

Verse gemacht hätten. |)rciMndfniif/ig I»icliter

sind iii der Auswahl von Eiliuger vertreten und

füst ebensoviel andere noch in der »ebr aorg-

faltigeu Einleitong erwähnt. Die.se entliült eine

gtite litterarpe-schichtliclu' Darstdlnnjr, ferner eine

iiechenttchaft über Textgestaltung und Ittldiogra-

pbie, sowie einen besonderen Abaebnitt Bber die

Nachahmung der antiken Vorbilder. Über die

Kinteilung des (ianzcu in nenn Alisclmittc lälsf

sieh streiten, der :(., 4. und H. sml unverhältuis-

mäfsig knn, und in der Kinleitung giebt der

Herausgebor selbst zu, dals er sein Tcihing><|>riu/.iii

nicht durclifidireii konnte, sonileni der Iiidividiia-

litüt der einziduun Dichter ku liebe durehbrocheu

Imt Dieae konnte vielleiobt noch mehr in den
\'ordergnind gestellt wenlen, niaiielie Namen
wären dann zum Vorteil des Huelie.s verschwun-

den wie Dautiscuä und Lugus, das hälsliche üe-

dieht von Sebastian Hchefler branehteu wir niebt

an lesen, ancl) tnuT-te wulil ilas Lindcnlicrgsclie

fehlen, dessen Ver>mars nicht antik ist. Hin Ver-

aehen finde ich auf 8. 80 in der Anfangszeile der
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ersten Strophe. I'ie I ler.stelluiig des Huches ist

aber elwuso wie die iteliaudluug des Stoifes eiue

dnrcbans erfrenliebe, in dem Bnehe za leaen stets

ein neuer (iennlk.

Uerlin. H. O.

AnaiIge ans Zciliehrilln.

Journal of Philoingy XXI 42.

S. ir.I- 197. A. K. Ilonsman setzt seine .\r-

bcit über die MaiiusUriiite des rritiiLitins fort, iu<lcin

er den Wert der Familie A F zu erweisen sucht. —
198—210. W. M. Lindaay, Die KQrzung langer

Silben bei I*laatas. Besfirechnng dos Gesetaes von

der brevis brevians; Vf. halt die 1'!rs> In inung flir elnon

Reflex der Unl,^'an^?ssllraehc. — S. 211 — 23-2. IL

Nettlcship, Die iUteron Drucke des Nonius. s.

233 f. Dcrs., Konjcklaren zum ersten lJuche des

Nonius. — S. 235—230. Ders., IJenierkuncen zur

lateinischen l.<'xikov'ia]diie. - S. 240— 242. J. P.

i'oslgato liest Catuli. LXIil 54: et eanim <ut7'
omne adirem fnribnnda latibnlum, nnd LXY 403:
opiavit genitor priniacvi funcra nati üIkt ut innnptac

ptitorelur tlore nurlcla,: — S. 243 258. C. Tay-
lor, Die bciilen Wege hei llernias und Xeno|ibon. —
S. 2.^!t — 295. John E. Ii. Mayor, Noten zu Tcr-

tnllians A]H»logic. — S. 296-343. F. 0. Kenyon,
Alj.inuk des IJiitis.Ii >Ins. Papyrus ("XXVIIl, onl*

haltend die Uruchstttckv aus Ilias XXIII, XXIV.

Journal des snvants. M;irz.

S. 170— 178. G. Hoissier, (lescliiclite <les Co]lc;;e

de France. Als die Erlemunir <ler Siiriu In n (Irund-

lage der Jugenderziehung vurdc, brachte Franz 1. den

fleidtutken aar Ansfilhmng, der alten ümvcrsHftt, die

eine traditionelle Lehre vertrat, eine neue Kinri« hiiuii^

zur Seite zu stellen. Ohne ein besniideres (Irhanile

zu errichten, berief er doch im Jalire 1,').?0 Lehrer

des firiecliisclicn und des Heiiräisclieu sowie der

Mathematik, später 1534 auch des Lateinischen. Ks
bc{;ann der unvcrnu-idliche Wettstreit udt der Sorbonne,

welche 1773 die Uutcrurdnuug des College unter ihre

Gesetze verlangte und dafitr bcdentendc ITnterstatznniteii

gewahrte. So iHHslr r- seini- Freilieit ein, ilir is

erst nnt der lievululiun wiedergewaini. Die .\klen

lies ('(>lle$,'e sind jetzt durch Ab. Lofiumo vorOllratlirht

uud bcorboitot worden.

Archiv für (ieschichte dor Pbilosophii! VI 3.

.S. 301—331, W. Bender, Mota|diysik uud As-

ketik. SchluTs. (Von Ijeibnbc bis zur Gegenwart.)

Zeitschrift fnr deutsches Altertum, .37, 1.

8.9. t). i liier, Der Nanic .ScmxoHf'jc. Der Naiiu"

ist identisch mit JS^iro* und kann im 1. Jahrhundert
Setmanh gcXmtvt haben, vorher vielleicht Semnaiih.
Wenn iler Name eine /n^ammeiifassun^' bedeutet wie

.MmiHtuni ^Tac. (lemi. Jü Omnes eiusdem sanguinis

P<i|Mili), so ist uns der eigentliche Name der Scninoncn
veridieit .'c'.Miiireii. — 8. 12. 0. Ilreim i', Sugatnbri

un<l itamOrivii (/(r/tfl^jSt^feVMM Strabo Vll, -2'Jl). Beide

4. Juli. WO<.tHBNH(.*HRIFT POR KLASSISCHE PHILOLÜGIB. 181». No. 37.
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Namen bv<leutoii liasselbe Vcjik. i^t das im

1. Jalirli. V. Clir. iioih Icbeiidi};»! l'r.ictix, also Su-

iiaiiiltriiz - I liiinlirn:. iSiiijanibrii: jiiili 'ii <lin Homer
durvli den riural Suuambri wieder, dcti Mural Ginn-

briuiz durch Oambriini, verg]. SdAvt^, Saluvü.

Vielleicht ist auch Suartue* Tac. Germ. 40 = Variui.

Zeitschrift für ilic ostcrreicliischen Gymiia-
ieu XUV 3) U&rz 1Ö93.
S. 205— 212. R. NoT&lc, Zum ßebninebe von

nfrfiif bei Casar. Ali Ko]iulativ]iiii likel gebraucht

Cibar aJijHC iiauptsachlich vor \olialuii, vor Koiisti-

nanten nur bei Verbinduufteii «reter fdleiehatrtiffen,

koiiniinierti'ii iiml ilureli kt-in i!rilti-s Wort \(im'iiiaink'r

f!t'(r»'iiiiti'ii Ausdrucko wio lade ulque pecuie, ni/iUni

«r/'/Hrf turbate XL. a. In koinparaliwr Gdtuiig wcmU-t

C. ultfHe mir vor Vuluilcii an» s« vor Konsoiuuiteii

mit Amnalime der Kchllante, wo et oder qut eintritt.

Filr »iiuul'il'jni luit ir iiii' sunulin-. Vor ^'cwi-.-!'!!

voliuliscli uidauti'udfii Wurteni setzet 0. mit Vorliebe,

Ja ausscbliefslich ^qw, t. B. nie H itte. Eine Reilie

von Lesatifrcn nnd Konjekturen \\cnleii mit' Crinnl

dieser Boobaehtnniren {rcpriiit. — S. iM'." i:>\ \s\n\

Itaeil dem -^t> ni utaiiliisrhon I'riitdkull- die Ifede lies

österreicliibchcn Ministers für Kultus und Um-
tcrricht Dr. v. G autsch im Abfscordneteiihauüo am
4. Februar ISfi:} initgeteilt. Sie uii't' If in (N u Sut/. n:

«Mit der Kiitziuliuug du» üriuchiücliüu würde ein Kek-

jdeib'r luisorcr allgemeiDen Bildung, welche ans mit

den Vrdkorn des Westens verbindet , und j<«iier Kiii-

riehtiintr, auf weklier der ^vissen^el)alllielle Hetrieb

unserer l iiiversiiaien benilil, zerlrüinniert werden. Ks
wUrde damit ein Rifs entstehen zwischen dem Geistos-

Idicn östorreicbs einerseits, anderometts jenem Frank-
reii li<. Deiit-i lilands und Kufilunds .... Idi ci at lite

CS nu'iiKü -Vintes, für jene Tjiieu in nu\eraii(brtcr

Gestaltung . . . jederzeit ein/.nsteben, weleiic sieli bei

mis auf östcrreicliiseiieni liodcii bowührt hallen: fikr

(lymnasinm und ReaUebnle.'* — S. 255— 275. J.

rtaiiliiiik teilt die neue Ordnung' der Ueifeiirü-

fung au den preufsiMcheu Gyuinusieu mit und
vorgicicht sie eingehend mit der Osterroiehischen.

Verslaiien en m(MledeclinK<'n der koiiiiikli|Ke aka-

deniic van wctcnscliappen ä. 3.

S. 154— 163. G. Üoot, De I«conardo Malaspino,

epistolarum Cice^onis ad Atticum cmcndatorc. Mala-
s,iinas Bemerkungen erschienen l.'n;:! und i^riinden

bich auf die in demselben Jahre erschienene Ausgabe
von Pudna Haoatins; das verwerfende Urteil des

Victoriaa Uber dieselben ist ein parteiiselies. Dazu
5. 248 eine naehlrai^liche lieinerkung über Malaspinas

K' !. n nd si isi Todesjahr (1571). S. 329—958.
Ii van de äaudu Bakhuyzeu, Uas Fragment des

Pptrus-Evangretinms. Bemerknngcn Aber die Echtheit,

r berget /mi<r, \ Vrhaliiiis zum Daketismus uinl zu den

anderen vier Kvangelieu. Aui deullicbston ist die

Xbidiebkeit mit Mattbaeus, dessen Evanpteliam sowie

vielleicht :in< li des Markus nnd Juliannos der

Verfasser geUauiM lialien mag. S. .)40— 354 der

griechisehe Text ileiiier leblt v. 17 mit krili^rbem

Apparat), ö. 355 ff. Anmerkungen. — S. 359. Bericht

aber die eingesendeten htfdnisclien Gedichte: gdcröiA

wird Jnotuta, rt tnom. — S. 373 ff. Verzeichnia von

Werken der Akademie. Die bisher gekrönten Ge-

dichte.

/ÜRpNMMI^ XV 6.

401— 423. r. Mxovxovßdhtc, Über die Aaf>

fuliruii^' antiker Dramen auf der iiiudenieii IKkhne. —
S. 4.')S. Fortsetzung <ler kamiudoxtxu von

Ii. 4/.: ;>w;'g«f/ixrj, tjutttanxi], ixnatdtvu*^,

fTttiitiu:. S. -Itil—im. /. * /f/ ,>o* /(>;,,- .
(Ic

nunn Itestiimnung der Lage einiger Makedonischen

StiUlle, nämlich: Ufi/tovia, Mot/vvmtoXis , -/^^f-
lolidri, /i(i«/'üxfffff (»o»» und ßQtyoxoatffOf, ^Qvdval^
und ./{tthuji«, 2iviJ(ioXoi' und jVHmoiU;. Ders. teilt

einige griecliisclie Inschriften aus }Uuf9uanu nn Süd-

abliaugo des raugaiongcbirges mit.

Itevne internationale ile renseiffiienient, Ajiril.

S. 333—3ül. F. I'ica.el, Die Scholastik, be-

liaudelt in einem besunderen Abschnitt die tjuellen

derselben und beweist, dafs es aufscr Aristoteles

eine {lanzc Anzahl anderer Schriftsteller waren, von

i'laln bis Martionus Capella. In ikn auf^'eworfenen

Fragen wurden epikurisebo, stoische, ekloktisehc Ge-

danken verwertet, ganz besonders aber der Nenpbto-

nbmas erweitert.

B^sensions- Verzeichnis philol. Schriften.

Aeschylus, l'rometlieus bouud, traust, by U.U.
Mol.Mieiix, Kart of Carnarvon: Aead. 1097 S. 411 f.

Di r Dialoi: ist besser gelungen als die Chorpartioea.

K If. .1. MorAmd.
Aristotle, Oll tlie constttotion of Athens, transl.

by /; FüiU^ Uph W. 20 8. 615. Mehr elegant als

Uenau. FrieJi'irli Cauer.

Bert hier .1. .1 , I.a porte de Saiiite Sabine a

Borne: UphW. 2ü 6. 633-t»35. Bcferat von Deltio.

Bnsoft, G., Die griechischen Staats- nnd ReeMs-

.altertüiner, 'J, AutI,: (Vac,./-. VII 4 S. 17iJ f. Steht,

was Form und Stuff betrifft, auf sehr hoher Stufe,

doch konnte das Werk noch voUstAodiger sein. J, W.

Utmllam.
Chnrch, A. J., Storics from thc Groek Come-

dians: ('(»"'r. Vll 4 S. ISl. So gelungen, ds es die

Umstände erlauben. 11^. W, Merry.

Gieeronifl, M. T., d« erattm librl tres. Ree
77k ^unujl: £;/)A IT. 20 8. $lS-623. VcrdlenstvelL

Ai/. SirocM.
Cicero de oraloie I. rec. TV». Slautfl, 2. by

& Wiikiiui Her. M & 347-351. 1. Die Beurteilang

nmta bis znr VeWlffisntliehnnK des Apparates verschoben

«eliliii. -j. Si lir 'jelilirt. K. '{'Jioniii».

Cuche, 1'., litt legisaclio saeramcuti in rem:

Uph W. 20 S 624-625. Verf. wiederholt Cut asr

Uechliianiis Anffiissun/. IJaron.

Cnncifoni» I nsi. ri pt ions fuiiiid at Lacfiisb

(•i>iinrterlv slaiemeiit nf the Talestiiie t xpionition

fand, Jan. Ib93>: Acad. 1097 (4IÖ-42U;. Sehr ta

«mpfoblen. T. K, CAtyne.

Digitized by Google
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£ng«lbrecht, Aug., Das Titelwea«D der spAt-

tarteiDincbon Kpisioloprniphcn: A)>A/^ 10 8. 149-151.

£ioc ni'ilirm'iit- Abliamlliiii'^. W'a^it'in'r.

Fuwlcr, Tli., The hiatury of Corpus Chmti (Julleg*!:

Atkm. 3422 8. 661-663. IVots einiger formeller

Gartlner, l'., Nuw Cl)a|iters iu Greek llislun ;

Bpli \y. 2U S. 625-63 1 . Verf. giebt in popnllrer Form
ngene Forscbaugen.

Gnilelmi Blewnsis AMne romoedi«, ed. r.olmii'ufr:

Ba^tr. (ii/iini. 4 S. •232. Xotirrt. Wi i/ukiii.

OjBiiia!>ialbiüiiutliek von J\>liliii^i/ uiiil UvffiinwH;

Heft 3. 5. 8. 10. 18-16: Ü,j,„u,mH,n% 8.819-322.

Durchweg zweckentsprechend. Werra.

Härder, F., (iricrhische Formenlehre: Ztuc/ir.

j\ti. i S. 2:*'J-2.!U. Als ein sehr branchbares

Schulbuch warm umpfuhlcu von A. Krautt,

Hatacb, E., Griccheiitnni a. Chrittentttn: IWh/k.

.fuhr/'. 72 I S. l')? Ii;.'». Ilocliln'ilititcndc Znsiumncii-

fiisiiiii}; laiiwalirigcr Korsilinufjon. J'. liolii-intcli.

J a IM b I i c b i de commuiii niat b. scientia, S. t'i-slu :

livr. 1 8 S. 346 f. Gute Ausgabe mit «ngozeicbuctem

Index. M'i
.liii^l, K.. I)i-r irliii' iiml i|. I \riioj>liiiiitis«lic

tiokratcs: i>»ttr, LiiL 'S 23U. Methode und Krgeb

nisne sind mar nidit gnt ta hcibon, doch enihftit

(Ins mit Kenntnis and Geist ^eschrir-bcne Huch ninncben

licitrag zur Berichtignug di>s Hildes des Sukrates.

O. Willmaini.

Jorct, Cb«rlea, Ia rote dana rantiquiti et an

moyen ftge: LC. 19 S. 676. Im ganzen eine lobens-

werte LeivInnK. P. II

Kanpcrt, J. A., Athen und Umgebung: lA\ 19

S. 679. Dfeae Karte gereicht dem Verf. snm hAcbelen

Übe
Kuiiiuur, Fr., Di-r Dialekt Meiiiua.s und der

nieRariselien Kolonien (.Will Snppb-m. Dd. der Jahrb.

f. rbilologic): Jüvulu XXI bü>S. üclubt von Xurelti.

Korzeniowski, J., Uricbovlana. Upcra incdita

et epist. Staiiislai Urzcehowald 1543-1566: JiphW.20
S. 6;Hr>. Urft rat \on A'.

Krinnbacher, K., Studien zn den Legenden des

S. Thcodosios: tWr. V|[ I S. 177-179. Sehr au-

crkcnnende .\nRabc d< s Inhaltes von J. .1. Jio/iingon.

I.attes, Iv, Le isrnzioni paKolatinc dei filtili e
'

dci bronzi di provcnieiua etrosca: HivUta XXI
8. 57I-57S. Vomebme nnd korrekte Sammlung.
Rkei

van TiCcuweu, J., Knehiridium dictionis epieae.

I'ai-^i iirior: I/aQMuntif 6 (l'dir.) S. 467--D;!). Klienso

wie die Ausgabe von van Leenwen und Meiide/ da

Ooeta fltr ein grOndlielies Studium des Monier nnent-

behrlieli.

hcist, 11. W., Allarisi-hcs ius uivile I: iJi.Z. 19

8. 591. 0. Sehratlfr prtft, ob von den Ergebnissen
der S|iraehMi«v> ns< liaft in diesem Werk« ein rirhtiger

liebrauch gi'inaiht ist.

Luciani libtllum ipii inser. .7^^« iij^ llfQ(yftt>ov

ttitmfe rec. L. Ltvi: IH/A. 19 S. 583. Die aner-

kennende Anzeige enthalt eini);c Ausstellungen. M.
Rotli»t'hi.

May, G., et 11, Uevkcr, Prich des instituliuns

dv droit privä de Rome: ifcrr. intern, de Peneeign. 5

PHIliUt/CMUB. 1893. Nüu S7. 750

8. 499 r. FttUt eine LOrke ans nnd ist wichtig für

das Verstindnis der LitfeTtitnr. fr. BlotiM.
Meilert, !>•> Sn|ilniilis iiKlieibns : 10

S. 147. Kille sorfifallige .\bbaudluug. lltinr. MniUr.

Miller, K., Die römischen Kastelle in Warttem-
ber» : Bph W. 20 8. 632-633. Verdienstvoll. Gtwg
Wolf.

Mununieuta Gwnaniau bi-lurii-a. Tniiii XI jtars

I. ed. 77«. JUommten: LC. 19 ä. 676r. Der band-

schriMicbe Text ist vielleicht im stark geändert.

Mitneil, Wilhelm, N( iie ]>adai;(ii;i'ii:b(' ncitrilge:

AC. 19 S. 694. Von daiuiiider Ik-dt utuiig. Kit.

Mnstard, W. P., The ctymobigirs in tlie S rtütm

fpiinnenliinf fo Vtnjil: Cltuer. VII 4 S. 1»1. Die

Kigebiiissf hind Viemlirh dflrftig. €h. E. Bennet.

Neues Testament: Tbc epi^lle of St. James
by ./. U. Mayori Athen. »422 ä. U66. Vortrcftiich.

Pankstadt, Griecb. Syntax: S^eekr.f. d. Oymn. 4

S. 223-227. Kann in diT ;;t'L'en\vartiiri-ii Form dem
Sebtller iiiilil b-iebtcn Herzens in die llaiiil m iiebcn

werden. /'. W'i y'»eu/tLi.

riudars logaüdiselio Strophen, von üraf:
Boi/er. i!<in,n. 4 S. 232-2.13. Die Resultate Meten

binsiehtlieb tlcr ('liiiiiiiiliv_'ir hIl.' Sii hrrln it. Mriiirl.

Ucscb, AI fr., Aufscrkauunischc rai-allellcxtc zu

den Kvangelien . . .: /.C 19 8. 673-675. An den

entsrbddenden riinkUn völlig verfrlilt. D'n/.

Richter, Krnst, Xenuphuu • Studien; LC. 19

S. (i'.U. Dio interessante Sehrift leugt von Scharfsinn

und graudliehcr Kenntnis.

Risbcr!;, R., I>p nonnnttis loci« Agamemnonis
AeMlivlrar; ]!• S. ös^?. Dir Sehrift bat (-rofsc

Vorzüge
i

aber keine der von ihm vornesehlaijeuen

Änderangcn des aischylciscben Textes ist sieher oder

\vabr<ih< iiili(b, und si-ine spraehlii hcii Fnirterunik'eu

leiden unter einer meehaniselirn Art der Dctraelitniij,'.

(;. Wi'utzt'i.

Saycc, A. 11., Itecords of tbo Tast. Vis. V and

VI: Amtt. 1097 8. 418-420. Der InbaH der hocb-

inti rrs iinten Publikation wird angegeben von 7*. K,
Clii'/iie.

Schmidt, W., De liomaunrum impriniis Suctonil

art. bi.rvrraphica: Bph W. 20 8. 624. Referat von

li'ilil.

S( limitt, F., Dif V. r-i hicdrulH it der Ideeulebre

in liato» Republik und rhilcbus: BphW . 20 S. ClS-

eU. Die Arbeit ist gediegen nnd beachtenswert.

(Jitittav Scliiieiiffr.

Schultz, F., Lat ( buugsbueh fUr untere Klassen,

1.'). .\utl. von WiiHicfiler. I: GifiiniMtWH 9 8.323-

325. Verjüngt. Jf>/Uu\^ki.

Shadwell, Ch. I,., Uepistnim Orielensc: an sc-

i'iiunl of tlir uH'iiilicrs <if itriel Cnllifi«', iKford. I:

Athtn. 3422 S. 661-663. bietet rciehhaltiges Material.

Sili Italiel Pnnica. ed. Bauer vol. II: /(icMa

XXI S. 10-12. Willkonimeiii' Aus-.'abe. Wiliii upri.

So|iliokles. F.rkl. von (Juxt. Wolß. Aiiti^<uie,

bcarb. von Lud. BtlUrmanu: XphIL 10 S. 145-147.

Der Text ist weniger gut als der Konimenlar. IJeinr.

MnUer.
Stammler, Kud., I'rakti» Ii«: randekteniibnnL'cn

. LC. 19 8. 6b6 f. Auch als wissensehaftliehe

Leistung von bleibmdem Wert. K Z—^
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S t r c> 1j 1 , Orientalische und grischiscbe Uoschicbtc

:

GgMtM^mn 9 8. 325. Kann nanMiitlicb als Rcpeti-

toriiiin crniirolilcn wcnlen. S<-hinid(.

I.ii(Iwi<; vuu Sybcl, Wie die (iiiucluii ilirc

KuiiKt (M-wai-ben: NphR. 10 3. 151 f. Eine vortreff-

liche Itede. P. W.
Tacttus, P. C, Erld. von yiptH-rdfy. 0. verb.

Aufl.lx-s. von Gforg .\mlri>»en: Bph U'. 2U S. iV22-623.

Das oft ausgesprucht'iic I>ob zu wiodcrholou ist Ober-

flttssig. K. Nieme*f«r.

Vcrgil, At'iK'itl liooks 1 1<> VI. transl. Iiv .T. Uhnailcs:

Aewl. 1097 S. -III t. lüLliiig. 1>. A. Monheaä.
Yogel, F., Lfbrbuch für den cn-ton Unterricht

in dor griecb. und rüm. Geschichte: Uumtuuiim 9
8. ms. VenKcnt in vielfacher Hinsicht Lob. Se/imiU.

Waltlicr, nii ari)iis, Do A]>nlluiiii lÜiodü ArgO-
iiiiiiliioriim it:lnis gcugraphicis: AjjhJi. lU S. 148.

I>ii' Arbeit v< rrät FleUk, Belesenbeit and gesandes

Urteil. L. liärehntT.

Wen (I lau (i, P., Philos Schrift über die Vorscbuog:
liplAV. -io .S. ÜI5 his -21 s. 050-(J54. Das Bach
bringt roichou Gewinn. Karl J'räeiiUr.

Xcnolcrates' Lobre and Fragmente, von Ii.

lliiir.i: f>,ii;rT. fi</nin 4 S. -JIM •2."!.'). Aiurkenncns-

nertu Kcriibtigung der üescliichte der l'hilosuphic.

Mitteilan{;en.

Arebtolopiche OeaelUchaft aa Berlin.

Mai-Sitzung.

Zur Vurlage Icanien: H. Bronn, GrievhUekt Kunit-
t!,>,'fiii'fit, ; A. Fiirlwriiifrlrr, fi. Körte, .\. Milcblnifcr,

.!/• /(</o/ii(//a(7i<' SIikIii-u, f/iiiifirh /iriiiiu linn/i/irdi-lit

;

.lifiiiil (liiik iiifCriplioiis oj llf linlixli Musciun;

K. WcifMnaun, J)ie »cenuche Auffülirung der gritchi'

$chm Dramen de» fünften Jahrhunderl» (Mfiucbener

Di-scrIiUion); .T. de Ki-itze, De ttfiatiom r.t.iiini

(iitifioiiiiii (Ilerliiier Dissertation); t'li. S. Dulicy,

V'/k' 7'iti/r*oK of IliotnfHOt €md tltf J'ixhii /iiftoreteence

of tili' Wiiiijfil Fiijutt's if .iüxi/ri<in Monuuifnts;

Alois Uiegul, Slilfruiim; Kilwanl ('aiips. 'J'/u- Slai/r

in l/ii' Gnrk 'l'lii'iilri' urrordiiii/ ht tln- txtant Ihoma»
(Uissurtatiuu von Ncw-llaveuj; ^Ali^vtt, in/z^/u/ia

Beiger, Die Uiljf'i'iii-rlii: L'l.'ihmjf nm ihn < ! i-<i''< fii

Agntnftuttnnt und der Sitnn im /disitiiiiiitiiliiiiiijc

drr (jriechlschen Sagein iila-i-i. , !itiiij
i l'rogi-ainiu des

Friedricbtt-Gyauwutiums in Ücrliu)} MiUtilmgeu der

atilüiHaritchen GenelUehufl ht Zürich XXlll 5; I".

l'm.i/f'.iiii . Sloriit ili ltn MariDii inililniY uuli-a I

(Docuuiciiti^i litudicouli II i, 2} Bullit. Dalmalo
XVI S. Attsgeliilngt war der Phin dtN* Aasgrabongen,

die iletr ni>i]ife!il auf Kohlen lies Kai^el•I. areliiiolo«;!-

si'lteii lii>titiils y.\vi>( lii-ii J'ii}\ und Arcupug begonnen

bat und die furtgraetzt werden suUcn.

Ili'ir S. liDiir |i Lifi <|i II \Mii iliiii veiaii-i.iltL'ieii

verliessei loii Abdniek von /'/iilonU iiuc/iuuuue ni/ntuxit

liltri IV > t V i lierlin 0. Reimer 189.^) vor und machte

auf den für «las antike Bauwesen vielfacb interessanten

Iniiall uanientlich des bisher weni}! bekannten 5. Ituches

anfmerltsam. Was die Obcrlieicning betreffe, so seien

beide UQcher nur in einer byzaotischea iiaiuinluug

von KriegsschrifUtdIem erhalten, deren Jttngate Be-

standteile ins n. und 10. .Iahrhiin<!ert liiiuilircicbcn.

Die .\rt der leider sehr weilgclienden Wriin lmis. lev'C

die Vcnnutung nahe, dafs die Schrift eist in ver-

h&ltuisroüsig sehr sjiÄter Zeit aus einer Uauüscbrift,

die weder Worttrennnng noch Accente hatte, in die

Sammlung von einem Srhri ibi r (ibcrtraK'Cii worden

sei, der ungeübt im Lesen einer solchen Vorlage war.

Unsere flahlreiehen Handsdniften gingen anscheinend

silmtlirh auf vssv] tim li erlialtetic !'< r!;anipn(liaiHls< hriftcn

des 10. 1 1. .lahi liunderls in l'aris uiul im Vulican zu-

riU-k. welclir untereinander eng verwandt und vcnnut-

lieh untnittelbar aus der gleichen Vorlage abgeschrieben

seien. Eine Hs. des Eseorial, welcher Cb. Oraax
daneben selbstilndigen Wert ^'latilto beirnos-^cn za

dürfen, erweise sich durch die näheren Mitteilungen

von E. Betbe als eine Abschrift der Vaticaiiischcn.

Am schwersten verderbt sei das sog. f). Iluch, welches

thatsäeblich nur aus iQckcnhnAen Kesten von vier

gröfsercn Abschnitten (1. Kestungsbau; '2. Ausrüstung

der Festang} 3. Verteidigung; 4. Belagerung) lieatabe.

Man kAnne sieh die jetzige Beschaflfenbeit dea Textes
etwa so erklanii, dafs von einer alten, vielleicht

einer I'apyrusbaudsclirift nur grolsere und kleinere

Bmchstfleke erhalten waren und daifs \m deren Zu-

sammenordnnng nach Mafsgabc jener Abschnitte die

Lücken zwar nicht ausgeftlllt oder durch Interpolation

versi ldeiert, al)er iloeh in den Ai)>( lii iflen unkenntlich

wurden. Linzelae kleinere Bruchstücke scheinen da-

bei in Aüsehe Ordnung, cinea wohl anch fai einen

Abechtittt LMTiifen zu sein, zu dem es nicht fiehörl.

Um das 4. Kuch hatte sich Köelily. um den ersten

Abschnitt des 5. Boebes Ch. iM,tu\ selir venlieni

gemacht. Zu dem neuen Abdruck haben A. Briuk-

matm, Rüchelcr, Dieb und Tahlen sahireiche Ver-

bessern nuin beigesteuert und dadurch die Lesbarkeit

sehr Kelonlerl. *|

lleir ("i>n/e ie;;te vor: Sergius IwanofT, Arr/n-

ttLt,iii'.-' ln Stiidi,!,, Text von lüdiard Hobm, 1; Juhr-
liiicli des arehäolixjUi-lii'n lnstUnlaWW, 1; Rümifche
Mtllnlnntien VII, H. 4; Alhmiscln' Mittnhutprtt

XVII, 4. Im .lullraue der Akademie der Wissen

schaileu in Wien hurausgegeben, unterstützt vom
Institut: Attiaehe Grabreiief» Lieferung 4; Gnstav
Si linrider, I lt'l!<u!silii' Will- und Lil"ii^<ntsrl(iumnijtu

in ihrer liali tilmi<j für din ifi/niKn-^i'ili ii L'nUrrlchL

(iera 1893; Dender, Anthcs und Fmliacb, Klusvitche

liililermajm. lieft VIII n. IX. Zu Uumcr; Ilcttnor,

Die römiarhen -Sfehidfiiknuiler den PrDvinzitdmuteume
:it '/'ri,i-. Tiirr .\lois Kiegl, Ihr antike

UiOftuhl, Aus den Millviiunu'en des k. k. Österreich.

Iffuseums Ar Knnst und Irnluslrie. N. F. Vlli, 2.

S. 200 f.; flnld nnd Koni-r, l.tben dir tlriti-luu und
/t'iiiin'i; nan/ neu lieaib. \un K. Kn<.'elmaini. Hef( 1.

J. Six, /fi' Ililoi'kdiis rmi In t /.iili/Lt in de ( i' rtfl.frliC

Kiiwl ^ÜarbtcUuiig de;» ilöfslichcn in der griechischen

*) l-ls mii liii 1 ^r.it r. I
. Ii.-i ilii-.-r < ii lciri-ulicii swei

F''lder zu IhtIi liri_-( n . p. !mi. Jl ist \. is nuiit .iii/.unirrken.

d.il- 'Vir Srieiilinii;; viui -f«'»^" von ISinli.ler lierriilirt.

p. WK -il iiiui's e.-( in der Autuerkuur heiisen vtoc eiiof

ef. 9.88^23-. RH.
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Kmtt). Amsterdam 1693} A. Uunzo, Athtnattatue

aiw fWtramon (Sitsniigsbnrirbte der Berliner Akud.

der \Vi«s. IHn.S».

/illetzt lenkt«; Herr (a»nzo rlii- AufiiHrk-üiiiktit

der Gesellschaft anf das crsf« Heft ihs VVorkcs \<tn

Ktbbtdtta über aeioe Aunprabtutj/ bei Lyko*\tra und

Kftb dem Wnmebe Anndmck, dafs dio trefflich begonnene

l'nfoisiirlmnu Imlil ihre volle Diin lifilhrmit,' tindcii niöpp.

Dio gefondcneu Skulpturen des Damophou von Me&seiie

war der Vortagende 8«n^, soweit nach der Publi-

kation zu urfi'ilcn sri, «TlK-hlich siiStrr als in das

4. .lalirliuiKiert v. l'hr. aiizust'tzt'n. Stil und Technik

schienen auf dio Zeit um JOO v. (Ihr. zii ftlliron, und

M sei aach reichlich so wahrscheinlich, dala die kOnst-

lerisrhe AuBschmllckirafr des Akakraion zor Zeit des

aeli:ii-;i'lion Rundr';, als daf-i sie hei der (irnndnii?

von Mrualopnlis rrfol^t sei. Ks sei dahvi auch an die

Mnnitict'n/. nnswikrti^er Ili'rrschor /.u «lenken. Dia
vielleicht nach dem Jahre It)!* im lk>iiiglumo ange-

brachte Bild des l'ulybios könne etwa einen Finger-

aeig geben aif die Mfigtiehkeitan, die in Belmcbt

kämen.

Herr Adler IwgrUndote in rin!.'i'In'ndtT Weise

seine schon in iler Toricrn Rit/.uui,' uusgesproclienen

'Bedenken die St jdii''se, die Herr U. Richter nus

den neuen Unterauchuugen de« l^utUtewt gmogen bat.

Als neue Fondtbatsacben werden vnn diesem

folL't'inli- liiii;.'e>tplll : I. Itii' r.li>WrL;im!,' dreier klein, r

Kogeu Ul>er den Zwischenweilen der Säulen in joiler

der Mchs Seitenaisebeo; 8. die Krkcnntnis, dafs die

Knppcl ^(ranü und fjar aus horizontal geschiehteton

Zlcgelu'* erhrtut sei; 'A. tlufs diese Zictjol seihst „Stemiwl

aus Hadrians K|i«che zeiiiten", ja dafs .die allmählich

Uber alle Teile des Daues sich erstreckende Unter-

aachnnipr Obenill bndrianiscbe Stempelm l^ige fftrderte*.

Hieran-i wird iiefol'^'crf : .K^ kann deshalti nunmehr als

eine u ini III st II Isli e h i> Wahrheit hctraclitct wcnlen.

dafs der Iii- jetzt dem Af^ippa sogcscbriebene Knppcl-

liau ein Werk Hadrians isf, und weiter: «Jatat ist

die FVage cndt.'flitig gohiüt: die Rntnnde ist im wesent-

lielieii ein Ii a d r i ;i Ii i - e Ii i' r Hau-. Um sohdie Siitzc

auszusprechen, niQl'ste nach Ausicht des Vortragenden

sehr viel nebr Hnterinl gewonnen sein, ab thatsäch-

lieh vnriiandon ist. Ks wird nicht gesagt, wieviel

Iladrions-Stcmpcl gefunden sind, und die von andern

Berichterstattern gemeldete Thatsacbe, dafs man auch

Septimins-SeTOnu- Stempel an bestimmten Banteilun

gehnden habe, wird übergangen. FOr eine ban-

analytische Untersuchung von der Bedeutung, wie

die in Rede stehende, i-l eine sichere Angabe
Uber die Zahl der aus beiden Epocliein stammenden
Ziegelstempel unter gleichzeitiger genauer Fixirung

der betreffenden Fundstellen ganz unerlürslich, wenn
weitere Folgerungen mit Aussicht auf Krfolg versucht

werden sollen. Eine iiberscbUglicbe Berechnung der

Ansicfatsillehen des Baues innen und vaXmt — aber

ohne Nischenflüchon — ergieht angeniiheil die f^tOek-

zahl von ;J84 UÜO Ziegeln. >ämiut man — was

reichlich ist — an, daft 1000 Zicgel-tempel miu

Uadrian und Sept. Severus ermittelt sind und dafs

diene wieder das Ergebnis aus 10000 mehr oder

weniger MntOrten Ziegeln daratdien, m ergiebt sidi

I die Tbat«ache, dafs naa bis jetzt '/s« % ^'^^ Ziegel-

haut des Rieeenbnuea kennen gderat lial. Dnfa
' eine Sil hoscheidcne Fimdtliatsad» nicht hinreii ht,

um die oben angeführten Sat/.e za begrflnden, leiielilet

ohne weiteres ein.

Längst bekannt waren die doppelten tlacbize-

IcrOromten Entlastnngslmgen aber dem Gebfilke dor

Siinlen, sowie di,' in den (} Seitennischen vorliainl' ih ii

ra<<iialen (juergurte, deren konstruktive Begründung der

Vortragende im Winckelmanns-Programin von 1 (iT I

gegeben hat. Wenn nun in dieser lliUic vor und

neben den letzteren noch dii-i weitere in der (hiinder-

flitche liegenile Arkaden (so sagt Guillaume) neu ent-

deckt worden sind, so sind sie noch nicht aussrhlag-

mbend ftlr Hadrians Ban, weil bei dem Wiederberstel-

liingsbaue des SeveriH von anderen I'unkten -itaiiiiiiende

Ha«lrian-zieL'el an dieser Stelle wieiler verwendet sein

können. Denn dai^ gerade hier zahlreiche .Severus-

Stempel gefunden wurden, steht aufser Frage; ilie

Tliatsachc selbst hat die schon 187! anstiesprochene

Vcrnnitung, dals die marmorne Wainldckoration, weli lie

das Pantheon bis 1747 als obere Wandzono besafs,

TOn Serema berrttfaren müsse, Ijestilligt. Die weitere

nehau]ituiig, ilafs diese drei kleineren Arkaden mit

dem sie ulierspaiuienden griiiseren Bogen die haupt-
sächlichen Triigor der Kuppel seien, ist unhalt^

bar. Die Süuien haben mit der Kuppel nichts xn

thnn, weil sie cnl1ast<>t sind. Die Knppcllast ruht anf

den s 'riiiiii( n>-;e\vi>lli, n, \m lebe nach anf<rn «liirchbiinlen

und wieder durch ü hohle Haupipfeilcr abgestützt sind.

Man darf daher hier nicht von Bogen sondern nur

v»Mi Gewölben sprechen, wenn man über die Struktur

sich iUifsern will. Nun sind 2 der s Nisi hen nienmis

geschlossen worden (Uafaels Zeichnung wie Desgodelz'

Aufnahme bezeugen fQr das XVi. und XVll. Jahrb.

schon den jetzigen Zustand), sondern bis iientr offen

geblichen. Ks sind dies die Kimranirsniselie mei <lie iles

lloi iialtars. Da beide trol/, ihres .Mt^'Cs und so vieler

elementarer Eintitlssc vortrefHich erhalten sind, so ist

die Frage wohl berechtigt, warum denu dio anderen

G Nischen so schwer gelitten hohen sollen, dnfs man,

um einer weiteren Formverilndcrnng vorzulieiii.'eii, sie

au ihren Stiruseiten aehlofs und dabei sogar die wenig

widerstandsflhigen SAnlen Iwhntete? Dmek and Schub
— •! 1' ! Kii|t]iel!M«t stammend — »^iml ja iiiierall

idi iiUs. li; Itaraus folgt, das Septimius Severus' Cmbau
an dieser Stelle andere Griinde gehabt haben inofs,

als solche, die einer konstruktiven Zwangshige ent-

sprangen.

nie I!elian|itiiiii.', ihiis .die ganze Kupjiel aus limi-

zontal gescliichteten Ziegeln von t Fufs im (juadrat

hergesteUt" sei, ist aus statischen wie bautechnisclien

Grüinlen mehr als unwalirsclieinlich. Diese Fra'.'c —
weitaus die wichtigste von allen — sciieint noch nicht

abgeschlossen zu sein, denn (iuillanmes Angahe ent-

gegen, welcher behauptet, dafs Struktur und Dekoration

im Pantheon ein untrennbares Oanze bilden, soll nach
einwr Mitteiluns: iles Herrn Dr. .\fsmann «1er Fuis-

kranz der Kuiipel aus einer Kett«? von kleinen 'l'nnnen

liesti hen, welche sehr unorganisch die untere Kassetten-

reili*< duichscbneiden. Wie dem auch sei, fest stobt

vorläulig nur die Thatsaclie, dafs neben Severus, dessen

Boetanratioo die ArchltraT- Inaehrill noMet, noch

uiyiu^L-ü Ly Google
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Hadrian einen umfanproidicn Uniltau vnrRcnomincn

hat. Weklii- von [»eiilou Wiciiprhcrstclliiiificii die

gr&bero «ar, wie weit eine jode gereicht bat und
ms endlich vom Agrippas Centralbao noch steht, dies

ist bislior niclit liekaiiiil Kcwonlcn.

Der nc1iau|itiiii$;, die Vurlialle dum lUiiidbuti

unorgaiiisrli anj^efügt sei, liult der Vortrageiido fnt-

g^en, daTs sie ein so dun^^hdacliter, in liünstloriselier

wie lechnisHior Hinsicht, mnsterhaftor Vorbau ist, dafs

nii'lit zu Ix zwcifi'l» i*t, sii- sei schon im ersten Knt-

wurfc beabsichtigt gewesen. Als in Rom durch

Aftrippa in die hieratische Baaknnst «in nenes Baa-
s\sleni (der Kui)iHlbau) cinf^efülirt wurde, mufste

dieses luil dem iialiunalcn Sflicnui des 't'eniplnm ver-

chnoben werden, \Neil sunsl das Volk es srhwer

oder gar nicht verstanden hätte, dab der kolossale

Ncnban fllr die gens Inlia die Weihe einoa Gottes-

bauM's ciliiilfi'M kiiinii-. Am besten war es Ar den

Bauherrn, wenn er durch seinen Arcbiteicten das

Schema des Tempels des lappMer Gapitoltnos an-

douti'nd wiederholen liefs. T>rihi r ilii' Ss.iiiHue Front,

die ticfi' dreisehiffijje Vorhalle, der Stuteubuu unten,

der Giebelbau oben u. s. w. l>cr Ansrldnl's solbst ist

vortrefflich bewirkt, imien wie auAen. Man sehe nur
den Durchschnitt im Programm von 1S7I an and
vei ^'b-ii lii' (liiiK'ben lüc Hi'-tli' ln' Aiif^cnfa^isade (Läniis-

scite) bei ( anitia, um das (iesagte bestätigt zu finden.

Für die ruhig scliönc Erscheinung des Aufsem ist

besonders bestimmend die Anorrlnunu' des untersten

Konsolengurtgesinises, welches dicht unter dem Halse

der korinthischen l'ilastcr des Vorbaues zu lie^'cn

kam, so daCi jeder Teil sein Kecht behauptete und
keine StOmng eintrat Aach an der AaÜ^tdhnig

zweier (Hebel tlliei-eiiiander, -^n ilii lit , dafs sie sich

durcbsehncidcn, ist kein Anstois zu nehmen. Das

Meisterwerk des Miiesikles in Athen — der Tropy-

lilen-Bau — xeigt dieselbe ktlnstlerischc Keckheit

vnd hat mßglicherwciso als Vorbild gedient. Zweifel-

los ist die Vorhalle etwas sji;iter ausL'i l'iiliit worden

als der Kuudbau, aber das war aus bautocbniscben

Gründen dnrehans notwendig, wem kdne Trernimgen,
Risse u. ^\^\. vorkommen sollten. Zo keiner Zeit bat

man es andere gemacht.

Die Aultindung eines marmornen Fnfsbodens in einer

Tiefe von ^,13 m unter dem jetzigen Boden ist hOchst-

wahrsrheinlich keine ncae Entdeckung, weil Tjazzari

srliiiii 174.S die Vcrnintiiiij; .infserte. ilie- rmilhroii M-i

ein iSehwimmbad gewesca und man sei auf .Stuten biuab-

gestiegen; noch TrOhcr — 1694 behandelte Oarlo

Fontuiia /eii hneri-'cli tlen L'li'ichen Oeilankeii. Da man
diese Au-ii lit sii;,';ii- >i jmn bis lä^a verffdgen kann, so

ist es wahrscheinlich, dals man scluni in sehr frOherZeit

bei irgend einer Anshessemiig jene Tbatsadio kennen
gelernt nnd knnstwissonRchaftlirh erSrtert bat. T^in-

ci;iiiis Aii-irlit. wi'Lfrii ili'- in dem i;i-finifli-iii'n

Luteriiii-^boJcu nachweisbaren (icfälles ~ nach aulscn

hin — iler Beweis erbraeht sei, AgripiMS Itaa habe
eine Zenithbeleuehtunu gehabt, woraus «ii'h dann foljic-

riclltig auch ergeben würde, <lals jener liau im

wesentlichen dii-srlben .\bmessuni;en besessen habe

wie der jelxige sog. Ihulriaiis-Bau, kann der Vor-

tragende nicht ohne weiteres tdlen, weil Aar Ent-

deckung ebiea noteren Favimeuts — selbst von Mar-

mor — keine ansschlaggebendc Bcdentung beige-

messen werden kann. Warum soll nicht schon vor

Agrippa an dieser Sielio eine Fe«tstralse, ein l'eri-

bolna od«r etwas anderes vorbanden gewesen sein,

die oder den er (Iberbaute. Und wie unw^dn-si-heiidich

ist es, dafs ein erfahrener Architekt bei eincni

Hypätliralbau das GcßÜle des Fursbodeos so anordnet,

dafs die Fundamente der Urofassnngsmanem stets

feucht gehalten werden. Gerade das Gegenteil ist

das rationelle Verfahren; Sainnilunt; ih's TiiL-i'wassers

in der Mitte nnd senkrechte Ableitung nach unten,

nm die Kloake n errehshen, genan so, wie es heit

im Pantheon der Fall ist.

Dafs AKcipiias Hau eine llolzdeckc besessen haln'

und deshalb früh zu (Jrunde gegangen sei, ist eiac

Vermutung, welche sich nur auf sehr knapp gefafste

nnd zam Teil rocht spSte litterarische Zeugnisse stMit

Wie oft wilden nicht verheerende lir.ind.' irt meMct

uud doch bleiben die bctrcffondeti Bauwerke jahr-

bandertelang erhalten. Es genlgt, an das Thealer

des I'omjieius. an die Thermen des AL'ri]ti>:i, an den

("in us maxinnis u. a. zu erinnern. Es kann nicht

in Abrede gestellt werden, dafs das Pantheon sowohl

im Jahre bO wie später 110 nnter Trajan wegen der

vielen hrernibaren Stoffe, die es enthielt — hAlserae

Sc liniiiKrn, Schränke, Truhen. Klinen, schwere Wollen-

teppicbe, Vclarien, trockene Kränze und Laubgewindv,

Tafelbilder, Sessel u. dgl. — manchen Scliaden erlitten

haben kann, aber es bianclit dadurch nicht so schwer

beschildigt wordrn zu sein, um es zum grftfsten Teite

abtragen zu mllssen. Viel wahrscheinlicher als die

Annahme einer Hoiztlocke, welche der monnmentalea

Anikssnng tan Paatiieon sowie in seinen Annexbanlea'

widerspricht, ist die Krklärtmi-'. ilaf> Agripitas .\rchitekt,

durch die (irofsartiL'keit der ihm gcstcllteu Autgabe

fortgerissen, viel zu kühn gebaut hat und dafil in*

folge dieses Unistandes frühzeitig FormenverändernngM
eingetreten sind, welche Hilfe nötig machten. Ks»
dann ein lirand im Innern wie d« r grofse des .lalires

80 hinzu, so mufste mau zu durchgreifenden Repara-

turen schreiten nnd falls aneh sie nicht wirkten. Hieb

insbesondere nach einem neuen Brande nichts

andei-s ttbrig als ein grofscr Umbau, welcher unter

Krbaltnng sehr grofaer Teile der alten Substanz die

Hauptgedanken den ersten Baues pietätvoll bewsiirto

nnd der Nachwelt nbcrlieforte. Das wird Hadrias

getlian haben uml di >lialli steht mich Ansicht <les

Vurtragenden trotz viulfacber Umformung in ein-

seinen Banteilen nnd trots der Beranbung, Tersah^

losung und schlechten l'Heire des Ganzen das gr«fsS

Meisterwerk des Agrippa in der llau[-t^ache noch beut

vor unseren Augen. Auch das getadelte 'Mifsverhidtnis

zwischen dorn ttbermäTsig hoben Giebel nnd <len tra-

genden Sünlen, die dagegen viel zn niedrig t»"l

sihwacli rrscheinen, ist nicht vorhanden. Die Ver-

hilltnisse sind im ganzen wie im einzelnen tadclli*«-

Hohe, ja schwere Giebel sind eine charakteristische

l'ägenf Umlichkcit der römischen Baukunst, wie vi^'*

erhaltene Bauten in Nisnies, Assisi, C'ori, Pol«, b*'

t,, u. s. w. Iiosmigon, nnd man darf diese Kii;«'"

scIuUt am Pantheon nm so weniger tadeln, als über

drei Jahrhnnderte lang die griifsten Mriater in der

Bankonst gerade die Vorhalle als nnsteiglltig ^
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tnchtst, gMücnen and f&r ihre Zwecke vwrvertet

haben. Wenn die Slalen teils ans fjraaem, teils aih

rötlitlioin (5r;init Uostclicn, so ist an die Tlial-iiclid

Sil crioacni, dofs i'apsl Alexontlcr VII. die bciticii

Blldlicben SAal» in der Front, dio verloren gegangen

wan/n. ihiicli zwoi atiflcrc gnuM Granitsilulen <>rsclzcn

lii'fs, wiklu- ir den Ix^naclibarteil Tlionncn des Xoro

entnahm. Daraus folgt, dafs 2 nitliclif IJrnnitsiiukii

feldlen und daf» Neros Ardiitelctcn srbon Uranit für

monnmontalo Zweclce benutzten. Warum soll nun

iLas Glciolie niclit schon unter Angnstus diin li A'^-riiipa

gcscbcbeii s«iu, dcx&cn pcrsöiiiiciie Kenntnis der ik«yii-

tiselien Banknnst die beste Handbabe botV l'nd wie

naltc liegt dio Vermntnng, dafs dio geglQi'kte Be-

sehaffiing der Hl Grauitsehilftc frtr die Vorballe sofort

den Gedanken erwerkte, dir die Versihüneruni; der

Ucickshaaptstadt ein paar der kolossalen Granit-

Obelisken von Hellopolis heitlbcrsebaffen m lassen.

Kas rnternehnien kam zu stände und hat Aufsehen

erregt, denn noch lange zeigte nuin da;; Tr.^nsiiort-

scbiff in Puteoli. Aber wenn aueii Agrippa im .1. m
schon tot war, so kann er doch der geistige Urheber

des grofRcn Vcrsurhes i?e«esen sein, well sirher

mehrere .Iiihre vurher si lmn allr l'.iiili'it iniyni L-i^troffm

werden niufstcn. Aus der Mischung vuu Muterialien

laTst sich kein Sclilufe anf eine spatere Zeit aielien.

Agrippas Zeit war due /' it der stilrksien GSning

in der Baukunst, wo man mit l eueieilVr alh-s Über-

trag, probierte und steigerte, wa.s in Hellas und im

Orient« versucht worden war. Bosafsen doch auch

die inneren Pnatheon-Sänlen Kapitelle von syraknsa-

iiischem Krze. Darf man doslialh sapi n, der Mars

Litor - Tempel, welcher Marmurknaufe lial, stamme

nicht aus Augustus' Zeit? Der Annahme, dafs die

Inschrift ursprünglich unter dem jetzt verbauten Giebel

der Vorhalle ge«stan<lcn habe und spiltcr verseilt wor-

dm Si l, -ti'ht die Thatsachc entL'( i.'eii, dafs die In-

scbrilt uirht auf eiuer Platte, sondern auf dem Fricäc

und da dieser mit de^i Arehltrave ans einem Blocke

gescLuitten ist, auf dem Gebillkt • Geison sitzt.

Dieses (icbiUk vuu 1,35 m Dicke und -2 m Höhe ist >

hinten vollstlndig bearbeitet, es kann also von einer

Versetzung gir keine liodc sein. Das Pantheon uud

seine beiden Rinterbanten, das Oymnasimn und die

'l lH i Mirn li.ilii'ii im L.Mn/.i ii wie in iK'u Minzclräumeii

ganz uugewühnlicbe AbmcsHuugun, Das Gyniuasium

mibt S07 m LAnge an 100 m Tiefe; das giebt eine

(Io|i|ve!t so gnifsc Grundflüelie, als di<' des Berliner

lleKlistagshauses. Das Ve>-til>ulum darin, «ewoliit und

sebou auf 8 Säulen rulicmi, ii.it lü2G Um Grundtlilehe,

bietet folglich PUts fttr 20UU Personou. Die Therme
bei dem Areo della Ciambella besafs einen Kuppel-

saal von ea. 20 m Durehmesser. Dabei lagen alle

drei liautcn auf einer Achse und die Kntfeniung von

der Uitte des Pantheon bis zur Mitte des Lreonicum

betrag 188 m. Man kann mit einiger Sicherheit

sagen, dafs die bebaute Grundfliicbo von Thermen imd

Gymnasium doppelt so grofs war, wie die des lierliner

Köuigsschlofises. Und iu diesem Riescnuuterucbmcn

will man dem wichtigsten Bauteile die OberwOlbnng

ubspreeluii? Was man für Ab vandria anstandslos

hinuimuit, bezweifelt mau auf Grund verbältnismiU'äig

Ueiuer Fandresnitate fllr Rom in der Zeit des

Augnstus und Agrippa. Es scheint nach alledem

nicht «weifelliaft, dafs dio Vprhnlle sowohl wie der
Hundbau eiimii sdir i,'rnfsen Teil ilirer Hausiibstatiz

uerelict haben und dafs der bis jetzt festgestellte

umfaugreiche l'mbau oder teilweise Emeuerangsban
(Kuppel mit den KasscttenV) des Hadrian die I!au|it-

gedankcn und die entseheidenden Arehitektunnolivo

des Auripi>a Baues sorgsam und treu wiederhergestellt

hat. Diese Ansicht wird Redner erst dann aufgeben,

wenn durch weitere nnd zwar mAglichst eingehende

rntersneliiiii[;cn mit vidi, r Sicln rlicit fe>1i;estrllt sein

wir«), daü die Nisrhenbilduuji - denn das ist der
ei<;eiillieb spriuKeudc l'uukt in der ErOrterung —
nicht von Agrippa herrOhren kann, sondern erst von
Hadrian. (Mchlufs foltrt.)

Die etrutkiiche Mumienbinde.

Gaetaeo l'olari selueibt in einem Flugblalte aus

l.uiiano mit der Bemerkung irti* fthnii, er timle

/Nviscben dem Elruskischon und Baskiüchen dio grikfste

Alinlfchkeit. Kr verglelrht Fahretti r.T.T. 3598 (Ad-
meto« und Alrestis) h'kn rrsk* nak A<lir>tin flirtlnkc

mit Iberiseh baskiscli .Ic^ enke nuiuk ArJmnm ber:e'

rohe Dies« milchtige Liebe verwandelt den Aehenm)
uml setzt danach etr. = bask. A. Demiiac li erkl irf

er Fabr. i;»;{0 /'Vf* ;*./;(>/ ( r<rdiirrli iber. bask.

Ht^rezi hvl i'iiitii'al ijiire (
— Bild A' V Orts Gottheit

von uns), ferner auf der Binde trilauum hauüiin durch
bask. tMtana hamtin («• mit viel fielnwaad), celi

als das k>)| ti . Wort fllr lioiche, thajni»tt aU
Kinnen, cii» - Mumie.
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leitres. iL Juni IM

l>ie Uernii Verf*u>.*''r virii rruLrrainnu'ii , ]ii.s-scrt:iliiiii«tii iim] M>iisii^'Cii Uelogeiilieitsstlirifiiii werden gebflen,

KexcnalonBezeniilM« in R. Unertnerx V'erlaj^sliuclibandlung. Berlin SW., Schdneberfferstr. 28, einsenden zu wollen.

ReKensiiinen und Anzeigen.

H. Schiller, Diu römischen KricgsaltcrtQnicr.

H. Tvigt, Rnmische PriTttsltertllmer nnd
Kultnrgfschiclitf'. Haiiil!iiii h der klass. Alter-

tnmswissensrliaft, lierausgu).'«'!«'!! von hvaii v. Müller,

naiid IV, AlitoiluM^ -J, H und ('. 2. Auflage.

Milü'Iirn l.-iOS. Bofksrli'' Vtiliifisliutlili.

Die rinn. Kricf;saltertiiinc'r /»'igt'» die be-

kanuk'n Vontü^e der von lleruianu Schiller

verfarrten HandbOcher. Der Text bietet in knap-

per, iibersiehtlicdier Form die an> den Klassikcru,

den In'icliriften und den l>ildliclien narstr!hii)<<'rn

dcü rümiächeu Altertums gewonnenen Ueäaltatc;

eine reiehe FBlle von Anmerkungen nnd Litteratnr^

nachweisen orientiert über die .\rt nnd Weise,

wie der Verfasser zu seinen l'esult.ilen uciangt

ist. V'ier Tafeln mit .\bbiiduugeu erloiclit«ru dua

Verständnis der AntrQstnng nnd Bewaffnung, der

(.icsdiiitzc nnd nelMgernngsraaschineu der Hrmier.

Die II. .\nflu;^e nntcr-Hcheidet sich von di-r I
,

1887 eriichieueneu, wenig. Die Zahl der .Seiten

iet blols nm swci gewachsen, hanptiächlich infolge

rler Ahr die Litterntnrnuchweise notwendig ge-

wordenen Naciiträge. Im Texte selbst Huden sich

aar wenige Andernngcn; zu begrülseu ist dsi»

p. 255 nen fainsngekonimene Alinea fiber die Offi-

ziere der Reiterei.

AafgefuUeu ijst mir, dulü die röm. turina von

30 Pferden 'Sehwadron' genumt wird (p. i:^),

während doch zur Hilduug einer solchen minde-

stens 4 tnnnae notwendig wKren; der richtige

moderne Terminus für inrmn i.st 'Zug'.

Von weiteren W'ünsehen, die bei einer dritten

Auflage Berücksichtigung linden möchten, erlaube

ich mir folgende Tunabringen. Bei der Be-

sprechung der röm. Schlachtordnung (p. 260) darf

unter keinen l lUHtändcn die von dem l'ntor-

zeichuet«u schon 1887 (Uealistisches und Stilisti-

sches sn Cüsar nnd deesen Kortseiiern) nach-

gewiesene tmd bis jetzt nicht genügend widerlegte

wiehtige Thatsache verseh wiegen werden, da Ts zop

Zeit der Kuhortculegiüu zwischen den einzelnen

Kohorten nidit mehr breite Intervalle bm der

Aolltellmig der Selilaehtortlunng gelanen wurden,

wie sie in der Mnnipnlarlegion zn taktischen

Zwecken, d. h. zum Vurbrechen und liüekzug der

elftes, notwendig gewesen waren.

Ferner mache ich auf einen Widerspruch aiif-

rnerksain, welcher Verwirrung anrieliten niul'a.

Auf S. 231 lesen wir: 'diese ^lauipelfeldzeicueu

standen in der Frontltnie nnd bildeten im Hand-

genienge die StQtzpuukte der Unterabteilungen';

auf 8. 200 d^egen steht gesehrieben: "das signum

stand in der Schlaclitstellung hinter dem letzten

Gliede des angehdrigen Manipels*. Was ist nnn

richtigV Xaeh dem uns vorliegenden (>nel!en-

inaterial gingen auf dem Marsch nnd beim .An-

griff in gescblosseuer Kolouue die Feldzeichen
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voiMii: im stelitMiileu Gefeclit alxT, in weldiein

der l^giuimr im Hiiudgemeuge austiel und »ich

wieder znrückzog, hatten sie ihre Stellung sowohl

in der Manipularlegioa als in der Kohortenlegion

hinter den Manipela (vgl. mein Kriegswesen Güsars

p. 31-3-2).

In der Be^chreiijung des rüm. Lagers folgt

Sohiller meist den Anaf&hrangen von Fr. Hankel
(Neue Jalirl.ürlicr für Philolo},'io lid. 121 p. 737—
7G3, Hd. !>. s.'.T SCT) ( .lioMcIIii-u so 'üIht-

xeogeud' siiul, wie Sdüllcr annimmt, darf be-

sweifidt werden. Wenigstens kommen Nissen

(das templum
|
I8G1)1 und Nene Jahrb. f. Philol.

Bd. 123 p. l-2;i— und I )om;üizewski IJöin.

Stoatüverwaltuug Bd. 2 p. 410 Auui. 2) zu andercu

Ergebnissen f nnd naeh eingehender Prüfung der

streitigen Fragt' ergab sich Tiir micii da-s Resaltit,

dalij die Legionen in di-m vorderen, dem IVinJc

sugekelirten Teil des Lagcrü, ia der NiLlie der

port» proetorin^ niehi, wie Hiuikel annimmt, in

dem liiiiteren, der porta decnraaua zugewandten

Teil uutorgebraclit waren (vgl. mein Kriegswesen

Casars p. 22(5—22»).

Wenn Sehüler anf S. 264 schreibt: »Znr An-

uiberung an die Matu r diente der Hela<;eruags-

damm, aus Erde und Kascliiuen lii.s ynr M niei liöli.'

gebaut und durch ein llolzgerQ&t . zusanuueuge-

halten*, so Terleitet er an der Annahme, der H« -

lagemugsdamm sei immer bis y.nr Hohe der Teimi-

lichen Mauer auf!»ofi)hrt worden, damit ilii' Sturui-

kolüuue darauf vordriugeu könne. SStoffei (liisloire

de J. C^ar, gnerre civile Bd. 2 p. 360 f.) hat

jedoch nachgewiesen, dafs in der Kegel der Damm
nur die notwendige irlntte llaiin l>ot. auf wclelior

gegen den uutereu Mauerrand die .Miiscliiueu vor-

geseboben worden, nnter deren Sehuii eine Bresche

gelegt werden sollte.

Die schon in der T. Autlai.'e stehende Zitier

von 5300 Manu fiir die Legiuu hätte in der

n. Auflage (p. 230) berichtigt werden sollen; Poij-

bius (2, 24. 3, 107) giebt 5200 Mann an.

Schüefslieh sähe ich künfti>rhin statt 'Zentnrio'

nnd 'Zcnturic' lieber wietier die altbewährte

Schreibart 'Ceutnrio' und •Centnrie'.

Diese Bemerkungen sollen lediglich Zeugnis

ablegeu von nu-inem Interesse an diesem Ab-

sehuitte de- llamUtuches; <ler Wert tler Arl>eit

Hermann Scliiller.s wird dadurch in keiner Wei-e

beeinträchtigt

Die röm. Privatal tertQmer nnd Kultur-
geschielife vnii Mcrit/. \'<>iu't l'ietoii ein aufser-

ordeutlic-h reichhaUigcü Material; leider Lst das-

selbe aber weder stilistisch noeh saehlieh richtig

verarbeitet.

Die Auorilunng ist iubufern vurl>eä»ert, ai» nun

nicht mehr dreierlei Arten von Anroerknngeu

vorliegen. Ebenso li.it der Vevf.i.sser an ' iii/i luen

Stelleu an dem Hchwerfiilligen Stil der 1. .\utlage

gefeilt. Die öfters die Sätze einleitenden 'und so

daher' (k. B. p. 830. 903) haben einem einfachen

'daher' (p. 358. 435) Tlatz gemacht. Auf S. :\7r,

lesen wir jetzt: "so war sowohl der itali-^che Hau<lcl

u. 8. w.\ während es in der I. Auflage hiefs: -so

daher ist ebenso der italische Handel o.s.w. (p.847).

.•\ucli sind verschiedene unbehülfliehe Perioden in

kleinere >5ätze zerlegt und so lesbarer geworden.

Trotzdem finden sieb noeh Perioden, die nielit

weniger als 15 Zeilen uiufaasen (z. B. p. 356 u.

nnd 357 o.). Als ein Monstrum deutschen Stil»

muls folgender »Satz bezeichnet werden: 'denn

während dort das Staatsgebiet, hIü pagns (Mark

uder Gau) qualifiziert, in Heiner Totalität die lokale

lliLsis für da? politi.sche. wie relij^iöse ( iemeinwesen

und dessen Zeutralgewalt ergab, wogegen für die

Geraeindeversammlnngen couciliabula nnd als Ge-
richt.sstiitten foni «lienten, 80 insbesondere bei den

V">lken; sa' i'lüseheii Siaiiiines. so gewinneu hier

(iemeiuweseu und Zeutralgewalt eine lokale Zen-

tralisation in einer nnter sakralem Ritns eigens

geprüii.li d ii Ka]iitale, der nrbs, die zugleich der

(ienu'indi'versanuidiiui;. sowie zur I M riflits^tätte

dient, su bei deu Latiueru und Etruskcru, wogegen

der Znsammenschlnfs der Uindliehen BevSIkemng
hier wie dort bald in dem vicus il>orf'>), bald in

de.->cM Erweifenuis, dem opjiidum oder der Land-

stadt gewonnen wurde' ^p. 280 u. und 281 o.).

Eine ermOdende Eintönigkeit wird dureb die

alizn hänfigc Anwendung gewisser Wörter and
Konstniktioiien liervoriTPi'ufcn. So kommen z. B.

auf 4 Zeiluu nicht weniger lüs 5 'teils' (p. 415),

und die mit 'irilhrend* eingeleiteten NebeniAtze

folgen viel 7.n raseh uuCMnaader (z. B. p. 33.')).

Aueli die Anwrmhing von Fremdwörtern gebt

über das erlaubte .Mal» liiuauä; in deu meisten

Fällen hätten dem Verfasser gan« gute deutsche

AusdrBcke 7.ur Verfügung gest4in(len. Von den

vielen aufgezeielmfen Heisjilelen erwähne ich blulV:

das Zeitalter August.-, mit einem Liutre um-
gebend (p. 4'il); die Mansf^noisensehafk, jetst

immer allgemeiner ln^rilofjniuf als fainilia be-

zeichnet viei uuil ojipida. in späterer

Zeit al.s fora und couciliabula ptäJizierl (p. 281);

l'erapUnttn der largitiones frumentariae (p. 429);
aitjiiifiLiht.'fie Moniente (p. 283^; der begonnene

Verfall liels sich nicht iKjMirwrvR (p. 423).
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Nach (lern Dnrchleiieu de^ Buches von Moritz

Voigt fragt man sich niiwillkfirlicb, wie mochte

der Verfiiäser eine riSm. KaltnrgeHchicht« schreibeu,

da ihm Rom schnn na« !i der Zeif (li>< IT. pn)li^^Ilcn

Kri^ea sozusageu als die -äcüuudgrube' der alten

Welt and das r5ni. Tolk als ein graudverdorbenes

erscheint. Mit besonderer Vorliebe stellt nänilich

Voigt die einseitigen oder geradezu k'iidenziös

gefurbteu Berichte eiuzeluer rüui. ÖchriftötcUer

nuammen (s. B. p. 349—856, 4*28—427), welche

itt rlietortsohen Deklamationou die gute alte Zeit

j>riesen, wie e- Welt--eliinerz l'jiuritfenc in

allen Jalirliunderteu guthou haben und thuu

werden.

Das Jamtueru über die zunehmende Prunksucht

und den Lnxiis der Hiuiier (/.. H. j). 3.')3—354,

426—427j kann nicht besuer zurückgewiesen wer-

den, als es von aeiten des Asuins Gsllns znr Zeit

des Tiberius im Senate geschehen ist: 'Mit der

Mehrung des Reiches i!<t iineh das \ ermögen der

Einzelnen gewfMihseu; und das ist nichts Neues,

nndern kommt tkou im hSohaten Altertom Tor;

der GeldbesUs ist ein anderer im Hai.^- deä Fa-

l)rieiiiH und wieder ein anderer in dem der Sei-
i

pioueu; und für alles bildet dos Gemeinwesen den

HaTMtab; ist dar Staat arm, so bleibt des Bfligen

Haus gering: seitdem aber der Staat sich zu

solcher Herrlichkeit erhoben hat, gellt es auch

mit dem Einzelnen vorwärts; auch giebt es iu der

Üienersahl, ' im Silbergeaebirr und fiberiuopt iu

den Anschaffungen für die gewöhnlichen Hcdiirf-

nisse ein Zuviel oder ein .Mittleres nur im Ver-

hältnis zum jeweiligen Besitzstand' (Tac. aan. 2, .V.i).

Die Stadt Bora selbst war lifllieriieb, znmal

unter den Kaisern, kein Tngondtempel ; allein der

Ruf der modernen Weltstiidtc ist iu dieser lle-

eiehnng zum mindeeten ein ebenso problematischer.

Der vielgeaelimibten, aber wenig gekannten Kaiser^

zeit kann der Ruhm nicht abgesprochen werden,

dftl's sie sieh 'zn höheren und reineren sittlichen

Auschanoogeu erhob, als das ganze frühere Alter-

tnm*, wie nameotlieli die milderan Ansiehlen Bber

die Skiaveroi beweisen. Und wenn soi^ar der

Pessimist Tacitus bekennen mnls, dai's nicht alles

bei den Alten besser gewesen, sondern auch seine

Zrit manelMe SdiSne und Tfichtige, der Naehwelt

Wim Beispiel, hervorgebracht habe (Tue. ann.

8, öl»), so kann die Fäulnis des röm. Volkes iu

den letrten 170 Jahren der Republik nud unter

den Kaisern bis auf Diocletian nicht h\s zntn

Himim-I <;estanken haben, wie Voigt es nns gUnben

machen will.

Im einaelnm ist mir anfgefallen, dafa Voigt

die Hauptmahlzeit der Riimer, die cena, auf 2 Uhr

nachmittags ansetzt (p. 401). Die hora nona be-

zeichnet aber den Zeitpunkt, iu welcliem die*

!). Stunde zu Emle läuft (vgl. Bilfinger, die an-

tiken Stundenangabeu läb8), also nach unserer

Zeitrechnottg 3 Uhr nachmittags.

Was über die Toga, dos historische National-

kleid des Römers gesagt wird, ist auch gar zu

kurz (p. 330—331), besonden da keiue Abbildung

dem Verst&ndnis naehhilft.

Mein Schlnfsorteil laufet dahin, dalt^ die Kritik

gegen die Arbeit Moritz Voigts sich so lallte ali-

lehnend verhalten wird und mufs, als er seine

Ansichten fiber den deataehen Stil nnd die Sitten

des röm. Volkes nicht ändert.

Aaran. Vxaaa Vrthlieh.

Friedrich Vollmer, Luudatinnuin funcbrium Ro-
luaiiiiruin histuria et reliqniarum cditio.

Separat • Abdruck aus d. Jahrb. L klaas. Pbilol.

Sappl.-Bd. 18. Ldpiig, Tenbner. 1891. A S.40.

Bei einer Behandlung der rSmisdien Grab-

reden waren wesentlich neue Anschauungen kaum
I zn gewinnen, und so enthält die .\rbeit vielfach

Bestätignngeu des vorher Bekannten, und wo sie

darBber hinanageht, laasen aich meist nnr Ver-

mntnagen darnber aufstellen. Richtig wird der

römische Ursprung der Sitte betont (S. |.')0 ff.);

ob aber der (Jebrauch gerade von irgend einer

etnielnen Addsfiunilie anagegangen ist, liTst sieh

nicht erweisen. Wenn in der letzten Zeit der

Republik die Laudationen allgemein üblich waren

(8. 4j;i), so mul's mau doch daran festhalten, dals

sie stets nnr eine Kbre für die Vornehmen waren;

darin stimmen alle Berichte fiberein: Pol. (>,
.">»,

1

io»y tnnfWMV dyd^)y, V.'ik. de leg. 2, 24, 62

'houoratornm virorum', Dioujrs. [>, 17 ffätf« tatf

M69ots difdodeut, PIni Fab. 24 itiTt iau/udaff

foiv tTiKfavJtv. Wenu Hör. sut. I, (1, 4.3 drei

Leielicubegängnisse auf dein Forum begegnen, so

folgt daraus keineswegs, dafs zu allen dreien eine

liobrede anf dem Forum gehörte; das Forum lag

in <ler Mitte des römischeu StralseniietzeiS. Tacitus

auu. 3, ö rechnet die Laudatio unter die 'solitoB

enieBrnqne aofaili debitoa honorea', ann. 8, 76

laadaiiooe pro rostris ceterisqoe sollemnibns' ist

aueli nnr von den feicrlielieii 'Hebräucheu bei dem
hohen Adel die Rede. Damit hängt zusammen,

daft wahrscheinlich stets fflr die Laudatio eine

behurdlielie Genehmigung erforderlich war, wie

sie auch für die ältere Zeit Dionys II. .''»4 bezengt.

Wenig klar scheint mir der Begriff der fjan-

datio pnblica (8. 4(il ff.). Die Versamndung der
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LfiiUrageuilen auf dem Foniiii wnr ein«' 'contio*,
|

die Liiadatio also nin ötleutlicher Akt uud der

Bedner för diesen Zweck mit magistratiseher

Autorität ausgestattet. Wer die Rede hielt,

diinilier sclieinen stets in erster liinie persön-

liche (.irüude entächiedeu zu hiibcu; auch bei deu

elnrenToIbieD Bestattangen eradieint der nSchste

Vi>rwiiiulte ala der natürliche Redner. Der Kaiser

ist, soweit die Cherlieferniip reicht, nur bei

Leicheufeiern der kaiserlichen Familie als Lob-

redner an^efareien, noher nicht a)a Vertreter des

Staats, sondern als Haupt des Hausos, Wenn ein

Konsul dem ventorboneu Kullcgen die Grabrede

hielt, so erklSrt sich das durch die nahe persön-

liche ßeziehong, in die das Amt sie brachte.

Dals der Senat einen Redner stellte, wird wohl

nur eine Aushilfe geweseu sein, weuu ein naher

Augehuriger entweder fehlte, oder irgwidwi« rat-

liindert war, wie iiir Salla nach A'pfäuML b. C.

1, Wö der Itisle Redner, offenbar vom Senat er-

wählt, die Rede hielt, weil der Sohu zu jung war.

Ob die seltsamerweise nnr in spanischen Städten

in>elirlftlieh liezeugte Bewilligung der Laudation

duri'li die Decurioneu nur die Erlaubnis oder die

üestelluug eines iieduers bedeutete, ist nicht zu eul-

Boheiden. Anfdaexweitef&hrt nnr die spSte Inschrift

V II '2Ü7U 'honorato laudatioue a uumer[is', wo

militärische Abteiinngen eine Lobrede halten lassen.

liei IJesprechung der aus der iSitte der Grab-

rede herrorgegangen Lobeehriftm ist nn Versehen

begangen betreffs der Laudatio Porciae (S. 470).

I>ie (!ic. Att. 1.), .57. :i. ep. 48, '2 genannte IVireia

iat, wie .Mommscu längst gezeigt hat (^Hermes

Id, 101), nicht die Frav des Bratna, sondern die

des Ca. Duiuitins Ahtenobaibu>, das beweist an

beiden St.'üiMi die Vonmsteilun^^ des jungen Do-

mitias 'iJouiilio et ßruto' uud deutlicher cp. 4Ö, 2

'ant Domitio filio ant Bmto*. Hier werden anfser-

dem Lobschriftcu von Varro und OUuw aaf die»

selbe i'orcia erwähnt.

V. geht duuu deu Ein Wirkungen der rSmiacheu

Landationen bei den Griechen nnd in der ehrist-

lielieu Kirche uach. Der llanptwert der Arlieit

liegt in der sorgfältigen Zusainuienstellnng aller

überliet'erteu Laudaliouen {ii. 476 ff.) uud der

gammlang der erhaltenen BmehstQoke (8. 480 IS.).

Unter den Angaben über den Tod des Marcellus

i. J. 20Ö fehlt die wichtigste Stelle Pol 10, 32.

der § G die Anwesenheit des Sohnes bestätigt.

Vor allem atnd natQrli«]i die Laodatto Mordiae

(S. 4b4, u. die Land. Turiae 4111, n. 13)

nnd die Laud. Matidiae (S. 51 G, u. l.Si eing< liend

behandelt. Y. geht iu der iürgäuzuug mehrfach
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eigene Wege, zum Teil mit Glüek. wfihrend au

manchen andereu Stellen frühere X'orschiäge luu-

den Voreug so verdienen scheinen. Bine weeeut»

lieh verschiedene Aol^ssnng des Inhalts ergebeu

di • Atidt rnnaen meistens nicht, nnd der Verf. ist

sich der bes^liränkteu Sicherheit solcher Aua-

failnngen wohl bewafst. O. ZippsL

The Cambridges Homer. The Odyssey cdited by

Arthur 1' I a 1 1. Cambridge, at the university pre&&.

1892. XXU. 400 8. in 8.

l'as Bedürfnis nach einem reformierten Homer»

lext, der von den Fehlern der voralexandrinisehen

Überlieferung möglichst frei ist, regt sich allmiUi-

lich in allen LBmleni, in denen dius Studium der

Griechen eifrig betrieben winl. In Eiiglaud hatte

noch vor wenigen Jahren Leof iu seiner, übrigen»

verdienstlichen, Aasgabe der IKaa den Ge&nkH
abgelehnt, mit der Textkritik Ober die 2Seit der

"gelehrten .\rbeiten iles Altertums /iiriiekzngeheu.

Jetzt wird dort iu einer Ausgabe, die offenbar

für die Lektüre Ton Anföngem bestimmt ist, ein

Text geboteu, der mit mafsvoUer Auswahl dia

wielitl«.'steii Berichtigungen enthält, die seit Bentier

von der spraohgeschichtlicheu Kritik gefandeu

worden sind. Dar« ich die Einsetmog des Zei»

chens .f nicht nur in einem Schnltext, sondern
^

iilterliaupt bei Homer für unberechtigt halte, habe
^

ich wiederholt auderwärts gesagt uud begründet. ,

Aach in dem vorliegenden Buch erinnert das

Nebeneinanderstehen von Formen wie d/MMC
'hodf^; uud $tr»'<K, ßioftid/^g »ud ./lo; daran,

daiä ein klares uud iu sich übereiustimmeudes

VerÜBhren sich nieht hat finden lassen. Der

Herausgeber wiirde richtiger gehandelt liabfln,

wenn er die \ ei liossemugcn des Textes, die durch

Berücksichtiguug des J- gewouueu .sind, eingesetzt

bitte, ohne den Bachstaben adbat m aehntben,

wenu er z. B. mit Naodc f» 36 fM em-act nnd

II M uiJxi * 2;VI(>i;r*c gegeben hätte, anstatt mit

üeutlej fu Simaat uud iO.Kd ^Iq^vt^. Voo

diesem Ponkte abgeaehen, iat die Aoswabl der

Änderungen eine vevständige. Über die dabei

befolgten Gnnnlsätze giebt die kurze Einleitung

einige Audeutuugeu. Der Herausg. schreibt K^am»

Ar xi^fMiSy, ^oto« flir «Ima«, iur dis;, trennt

mehi-faeh die Präposition von einem folgeuiieii

Verbum, stellt statt der zerdehnten Formen (ti^o»',

ia-^ut'öiav^ iätfi) die echten uukontrahierten ipiUOMVy

Utfpttfomvt Ut^) wieder her u. e. w. Zn dem aUsn

stimmt es freilich nicht, dafs das kurze Demoa«

strativiironoinen ohne .\cceut gedmokt ist, ab

wäre es der attische Artikel.

19. JttlL W0CHENSCHRI7F FCR KLASSISCHE PHILOLOGIB. 181«. No. Sa
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Einen ei]u;eiitnraUchcn Wert giebt dem Hnche

der Umstaud, dafs der Henasg. Bentlejs Hand-

exemplar dei Homer benntst und daraos eine Reihe

von Korrekturen mitgeteilt hat (fl. S. XIV ff.),

die liisher nocli nicht gc.irnfkt waren. Möge er

recht bald seine Absicht auäfübreu, Beutlejs Kand-

bemerkangen Tolktändig zn TerdffmtlMiirä!

Kt«L Piuil Cnn.

Tlwlqrdidet erkUrt von J. Ulassen. 3. Bd. S.Bocb.
3. Auflage besorgt von J. Steap. Berlin, Weid-
mann. 1892. IV, 28-2 S. 8". 2,70 .€

lat schon bei der HcKprcchnng der vierten

Auflage des zweiten Buches im Jahrgang VII

dieeer Blitter No. 31 f. berr<>rgeho)»eD, dafs die

Stenpsche Heurlieitong des Cla.'<seti.si>lmn Tliiiky-

dides den Wort einer neneii Aus^'ilie lialie,

zeigt die vurliegeude Auäage dea dritten Buche»

noch mehr Veriüideraugeii. Der gelehrte Heraos-

geber berücksichtigt zwar die seit achtzehn Jahren

erschienenen Schrift<>n gewi<scniiaft, vermag alx-r

gerade von den ueuei^ten Arbeiten nur wenig uu-

zaerkennen. O^n Clonmu beseitigt er jetzt mit

den anderen Herausgebern die längeren Imperativ-

formen z. |{. ;i:t, <; i. :\\ fs. s. •j.'iIm und «r'-ht

auch sonst zuweilen mit vuu Herwerdeu uud Sluhl,

«o der Altmeiater einen abweiehenden Standponkt

einnahm: M, 1 nimmt er die Form xa^Kttüx; ftir

nUt^Knöi; wieder anf, setzt 7. 1 rinu /hXonot't'r^rtot'

für is nach dem Muuac. und l.aur., hält 'Jj, 1

Herverdene Koqjektnr vnoßativ fSr wahncbeino

lieb, fBgt 59, 2 gegen die Hss. mit Stahl !>" ein

nach TiQOrfffMiftn'oi nnd korrigiert mit dcmsejhi'n

Ü7, 8 xat' ot'xm^. Dagegen billigt er 'verhültnis-

müA^ nnr selten' die Ergebnine von Hudes kri-

tiedier ßchaudlnng zidilreieber einzelner Stellen

nnd hält auch die 'von ihm in Übereinstimmung

mit A. Schöne vertretene Ansicht' vom Werte des

Lanrentianns mit Beeht 'bis jetzt Bt dnrebans

nicht erwiesen'. Von Ludwig Herbsts 'Krkläniu-

gen und Wiederherstellungen' nahm er 'naehträg-

licb Kenntnis', kann sich aber 'an keiner einzigen'

der von demedbra ras dem dritten Bnebe be-

handelten acht Stellen 'mit ihm einverstanden

erklären', streicht also auch OM. ü mit Classen

S^l9t, «orUber wir in der Besprechung vou

Herbste Sohriftehen im Jahrgang IX, No. 29,

S. 788 kurz gesprochen halieu. Auch rli.- fnlheri ii

Aufteilungen dessellieu finden vor ihm keine

Gnade. Zn Kap. 4, 5 1. 17 weist er mit Erfolg

dessen Annahme zurück, dos dort erwähnte Malea

sei das gleichnamige Iu!-ekhen bei Xlytileiie

(S. 235 ff.). Noch schärfer tritt er zu IG, 'J, wo

I er schon friiluT iQuixonn gestrichen bat, dessen

'nnnberlegter Behauptung' entgegen, dalii ai nt^i

ri^y lhXm6vvifm» v^e^ nnr 'jenseits im Westen

vom Pel.' fahrende Schiffe bezeichne, nnd sieht

darin 'lediglich ein Beispiel der vielen von II.

binsicbthch des Sprachgebrauchs des Tliuk. aof-

gestellten Behauptungen, die sieh bei genauerem

Zusehen als ganz unbegründet erweisen' (S. 243).

Das siebzehnte Kapitel, desN>'n l'^clitheit St. zuerst

anfocht, giebt ihm weitere Gelegenheit, sich mit

H. anseinanderznsetzen. Man ranA bekennen,

dafs die Reihe der vorgebrachten Gründe auch

das konservativst!- (iemiit mit Bedenken ernillen.

Und doch machen wieder die gcuauen .\ugaben

des Kapitels stniang. Diese Frage eingehend zn

behandeln, ist hier nicht der (hrt. Nur einzelne

Punkte könn<'n kurze Berührung iiiulen. Dal's

die iOO Wachtschiffe nicht besonders erwähnt

nnd, darf man wohl nicht so stark betonen. Das

Werk des Thuk. hat 'nun einmal keine letzte

Revision erfahren' (2Hi). II i\. 1 ist wenigstens

gesagt, dafs zu \Vas8er \Vacheu aufgestellt wurdeu.

Die Überliefernng ndllXtt ist sieherlich fiilseh.

Je öfter ich mich mit dieser Stelle beschäftige,

de-to mehr l>efestigt sich in mir die \ ermutnng,

dal's nalai zu sclireibeu ist; ivii^yol ist = in

Hiiltiigkeit, in Dienst gestellt. In dieser Ansieht

be-tärkt noch eine gleichlautende Stelle bei Xen.

//«(MM A 1. wo Bergwerke als rtühet ivfQyü =
längst in Betrieb bezeichnet sind. Die Angabe

stimmt zur Oesohiehte dnrebans; denn bei Arte-

mision hatten die .\theuer 140 Schiffe (vgl. übri-

gens Her. VIII 1, L)iod. XI VI), bei Salamis

180 Triereu VIH 44). vnuvaUaxm bedentet

das nnTcrmerkte Anfbranehen. Wamra tfita-

%ihot unmöglich als runde Zahl angesehen werden

kaun, leuchtet nicht recht ein. Anfangs lagen

so viel vor der Stadt, sohliefslich auch nicht we-

niger. — Gant onnSt^ sebeint die Btreicbnng

der Worte o ißovXot'io "20. 3. Eine Stelle

muCste berechnet werden. Mau mai's selbstver-

stäudlieh Tor allem da, wo mau die Mauer zu

ersteigen gedachte. Daa bedarf eigentlich gar

keiner liesniiiler'-ii Rrmerkunj^, aber gera<le fc S

ijioiÄotfio erfüllt die Forderung .Stahls (s. .S. •J41J)

und kann nicht fehlen. H. Wagner schützt es in

seiner *Beli^;emng von PlatSä* (Doberan ]8'J2

S. uletehfalls. erklärt aber die Stelle: -pa die

Mauer bis zu dem gewüuschteu Punkte (d. h. dem
Fulspuukte) Tollstibidig riehtbar war*. 8t.*B Be-

merkung ist gesucht: 'Das mfifste auffallen, dafs

nnr gesagt würde, dnls die Plat. auf dii- Marier

wollten, nicht aber, dafs sie dieselbe überstcigeu
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wollten'. Wenn aber i-trfMiffste (lennnigkeit ge-

fordert wird, dann ist im Ciegeuteil bier nur vom
Eriteigeo d«r Hauern die Rede, snm Dber-
iteigeu sind die lieitt'rn nicht nötig, erst \vii><lfr

sam HeruuterHteigeo. — Müller - StrQbiugs

Zweifelsacht bezüglich der Verteidigaug vou Platäü

weist 8t. negreieb nirtek und wmdet neh gegeo

denaelbcn anch hO, 2 1. (". und 77, .S 1. 12, doch

etiiniiii er der Hcseitignug vou tiqo; 2'2, 3 1. 12

m and nimmt 31, 1 I, 7 mit diesem und Herw.

Htif fjy itfOQftMfft a<fi<ttv, ttdttXi ieareuni y^Y^V"*^
eine Lesart, ilin vi< l für sich hat. — tJegen ("lassen

ist an der Cbcriiofenmg festgebaltcu 82, 1. 11,

40, 8 L 38, 46, 2 1. 8. 51, 3 I. 11, 53, 2 1. 11;

mit denaelben 38, 6 L S7 {tlvm), doch sähe 8t.

hier gern das cr^r*- nat 'auch" ln>si-itigt. :};>. 1

1. 22 wird trota Alex, ätromm. Ü 1». t.Jd c. ed,

Sjrlb. (p. 740 P.) die tob A. GehNn* vorgc^cldagene

Umstellnng fUr 'recht wuhrNclieinlicb' erklärt und

Ah, .3 I. 14 Krügers Vermntni^ wdv tovtif auf-

geuoinmen.

Von sonstigen Änderungen sind folgende zn

beinerken: 30, 4 I. 13 iet das schon Hh. Mns.

.^3, 257 ff. vorgeschlagene 10 xoiio»' lov noXtfiov

korrigiert. 3Ü, C 1. 24 vermutet >>t. tf^ n{jQii^<t,

flielit tbel, aber nicht unbedingt notwendig.

101, 2 1. *> stimmt St. der Korrektur ir^wro» so;

III. 2 1. (> schrfil»t er mit ('lassen jiofovfin-m,

billigt aber ^vvft,tki}vviti des Laiir. Mchrf.n-li

nimmt er das Vorhandensein Ton LQcken an

51, 4 1. 17; r).s, :J 1. 10; (h, 5 I. 21; 11.5, 1 I. .;:

aneh 13. 2 I. 13: 22, f» I. 2.i. /n meiner Freude

entscheidet ersieh 45, 1 I. 1 tür Ottvätov. ;>1, 1

1. 4 halte ieh die Korrektor mVr<"'9i die fibrigent

noch nicht Aufnahme gefunden Imt, nielit für

erfni ilerlich (vgl. m. Atisg.). (i.i. .'! I. l.'i stellt

jetzt «/lAtoiv, ov noXntUtvi, (>ti, 3 I. 14 Nabcrs

tätntiAdv. 70, 1 1. 2 wird w«p) ^ßniiiiitvw vor^

geeehlagen (?). Kh), 1 1.2 denkt der HeniQS-

geber an den Ansfall etwa lier \\Orte llmwiovc,

dnvatfiiLavtfi dt und 101, 2 1. 5 will er ainötr

t(üp AvH^v sehreiben. Mit Beebt nimmt er

102, .') I. in f. an der Überliefernng .\n8tors nnd

schlägt vor: ti\v Ainlidn vvv xakovfitv^y,

kaXi^Ava xai Hifvdwvtt xui td tni'ig X^'^^^

ete. Die Worte IT. mtl J7. bis x**9^ bilden

ilann fino exegefiselie Ajijiositinn zn /(W./;, leti

pflichte der .Xntfassinig liei und halte Ahkit; liir

<lcn nenen Namen, mt'tcUte aber den Artikel if^r

hinter ^hJMa nicht otreiehen, sondern in rl"
korrigien ii. Über h((). <. l*ans. VII, 21. Herodot

Aetxt zu ^iiaXlf VII 17«i yi, und dasselbe Wort

stets TO ibulichen Adjektiven wie Tftijyif, h(M}-

rwn^nc, 0t /.U^, f/>wxt,- V 45, VII 113. 17(i. 2tt:i,

Vlll 21. 31. 35. 6ü. Auch Tbuk^dides fügt bei
'

diesen Formen in Vorbindung mit imlovfi<i^ das

Appellativ }'f hinzu nnd sonst in den meisten
|

Fällen gleichfalls: wo es fehlt, liegen besondere i

Gründe vor. Mt^'aQii z. B. ist schon Landesname

gewoiden, woki udi 09*ßug. Bei 0tu^ l

10^, 2 geht I}()io)ii(( mit .\rtikel vorher. Andere

Namen bezeichnen nur Teilgebiete z. U. I 46, 4;

IV 70, 3, Ttelleiebt u«h 09iAtts (I 3, 2). Nor

'Ar^aU (ni III, S), KttvJtMViatH (VII 25, 2),

hQottty$mig (\'n 35, 1), Ttyrntif (V 65, 3) bilden 1

eine Ausnahme.

Viel Kmpital schlägt St. aof der Annahme too I

Kaudbemerkungen, die in den Text einge-

drungen sein sollen. 2fi, 1 1. H hat er bekannt-

lich schon iih. Mus. 33, 2bii f. xatanhovamf

entfernt. Ieh fosse die Stelle — 'den Sehiflen,

wenn sie nach M. segelten (während ilirer F.ilirt)";

thatsiichlich nnterbleibt die Fahrt. Andere Ein-

Mliicbs..! findet St. 11, 1 1. 4 u 7; 12, 1 1. 4;

IT). 1 1. 4: 38, ti 1. 25: 39, 8 1. 43; 49, 4 L 18;

.V2, 5 1. 22; 58, 5 1. 29; 82, 7 1. 46 n. 51; 89,

h 1. 21.

Immerhin bemüht »ich .St. augelegeutlichst,

/.nnäehst dnreh BrklSrnng zn helfen, und in

dieser He/.iehung bietet sfinc Aufgabe vieles Gate.

.\iif Kinzellieiten sich hier einzulassen, vorbietet

der Kaum. Nur eine Uemerkung sei gestattet.

Der Erklärer sagt xn 65, 1 1. 4 U^fii^yltf, dieser

1 instand sei in dem ausführlichen I{eri«'ht über

ilni V<irir.in<r nicht erwähnt ill 2 ff.). Er ict

nicht an.sdriicklicii hervorgehoben, aber für jeden

Griechen genügend angedeutet dnreh die blofse

IJciiic! kiHii; II 4. 2 tfXtvtötfio: 101" (»iifog, d.h.

ziigieicli zur Zeit «les Neumondes: diese Zeit

aber war eljen eine 'n{ioii^iiu, und weil der

Hera geweiht, gerade für PlatiS besonder»

heilig.

I'ii' Mearl)eit(ni'^ verdii'nt ob ihrer («riindlicb-

keit und Selbständigkeit vollst<! Anerkennung.

Widman.

Aem. Thomas, 1>e Velleiani vnimninis condicioiM

aliquot rapita. licrolin., Ue^reldcr. (iO S. 8.

fr. 1.80 Jt

Der Verf. dieser griindliehen .\bhandlung geht

von der richtigen .\nsieht an«, dals für den Text

des Vclieius die I/csarteu des codex (M) oder der

Ahechrift desselben (A) noch mehr tu rerwevtes

seien, als bei Halm geschehen, zumal dieser codex

I

'bonitate famani snam longe snperaret' p. .'». vpl.

' auch p. 37. In 10 Kapiteln wird uuu gezeigt.
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wir iliesf 'rextverltes-äcnm^cii zu ijewinnen seien.

Ziiuiicbst orthognipliisclies: richtig winl I'iolutiuieiis,

Arta%izdi, vielloicht auch Xerse» verlangt;; weniger

kSnneii wir DoloMh und PrahtOe» zugeben; aach

uieht rh'os (Mon. Ancyr. I\' 16 viviix', znnial ful-

gavit II lO'i, 1 durch A beglaubigt ist, auch an

diviu, nmtu n. a. kein Anitofs genomnMn vird.

In demselben Kapitel werden auch Stellen be-

fsproclii'ii, wie TI !t), ;i vir aiitiquus et <;ravis

i'oni|)«i partes lauduret inogid, pmdvas sequeretur

Caeearis, et IHa gloriosa, illa terribilioni dvceret;

0 will ^'f. na« h A schreiben, wrihrmd Halm das

zw<Mte i7/if nucli der ed. jtr. (P) iliirch Aarr ersetzt

und ylvrio»iura uaoh Cuper üchreibt, Uoruelisxen

darkra Torachligt. Aber die handBohr. Leeart ist

niebt ni halten, weil ille-ille f. ilft-fiir oder /tic-illi-

weniiistcns lu'i \'t'lleitis nicht zu l'ele<^en ist. und

liest man nach 1'., »u ist terribiliora nicht zu er-

ItUbwa; Ref. schlagt ror: illa (die Pompeianer)

•{nt/ gl., ila terrib., hierzu stnim «
i vorauf-

pehende Charakteristik der Konsuln l.ri.tuins und

Marcellus; auch braucht \'. geru iU— iia — zwar

—

aber. — Ebenda (8. 9) wird IT 64, 2 nach den

Sparen der Ha. vermutet in Isfien: < Vsarem pe-

risse, hlhfit'c snnt temporu cet. Halm sclireiht

nach 1*. perire. Uaec cet., wühl richtig, denn

Velleins galnraaeht uf« Bberhanpt nicht (ef. Novak,

Bern. ZQ V., S. 27, wnrde es auch, wie docIi

Tacites, nur in bezug anf den Angeredeten ge-

setst haben. — Auob II 48, ü; 84, 1 hat der

Verf. nicht richtig die Oberiiefomng in Schatz

genommen, au beiden Steilen ist et ~ etiam nn-

passend, vgl. aueh Noviik a. a. <). S. _>(). Nach

festem Sprachgebraucli auch des V'elleius, der aUunv

stets c aec Ycrbrndet (I 8, 2; 12, 5; 14, 2;

II 2, 3; 4, 5; 10, 1; 12, 1; 86, 1 u. a.) läl'st sich

nnch II 65, 2 aldiinc nnnis nicht halten, zumal

abhinc vor post nrliem conditam lästig wäre. —
Doch abgesehen von diesen ond ähnlichen Bedenken

hat der Verf. an vielen Htelleu ilundi Vertciili^funi,'

der handsclirit'tlichen Lesart ilas Ifichtigc «^etntttV-n

und mit Hcharfsiuu und Heleseniieit erwiesen,

s. B. II 91, 1 cognomen illi vtro (so A P, Halm
inn-) imlidit: H 3 aninio tulit parem; .so \ ]'

mit Recht, wenn man mit dem Verf. aninio tulit

Tmrbiodet; andere lesen aequo animo oder oniuinu,

Novik streicht animo, Vhiygfin vaad Cobei ver-

zweifeln an der Herstellung; II 2 sine hoc —
M. et hoc ante mit A I', denn vor Pronoininibus

hat V. it niweil«» » f^tam gebraucht: II 4(;, 1;

130, 2; aneh den Chiasmus liebt er, vg). Novak
B. a. 0. S. J). ".>. II -.'7. 'I ist Snllanae victoriae

gegen die ZweiÜer gut io •'Schutz genommen. An

vielen Stollm, <lic> unbedingt unrichtig überliefert

sind, hat \ erf. in engerein .Vuschlnfs an die Hs.

das Rieiitigo herausgefandoD. Z. B. I 18, 1 hat

A P nna nrbs Attiea plntünu muü» eloqnentu«

floniit, Halm (iiirtori/ius, Thomas antistibtis; IT 11, 1

ist gut ergänzt imperii immodicns, gloriae insu»

tiabilis; ebenda wbd meritam dut fida virtotiqne

nicht übel im Auschlufs an die Überlieferung vor-

gpsehlagen. Dals aber Th. S. ."58 in demselben

Kapitel agretti i loco uabeauataudct lÜUst, wo A P
fquetiri bieten, ist m verwundern nach Plnygers

und Ciihfta Kcchtfcrtigang der Überlieferung.

Üafs V. mit etjuestri keine vornehme Herkunft

bezeichnen will, zeigt auch II 88, 2 C. Maecenas,

equestri, sed splendido genere natos. II 121, 2

scheint V richtig auimam ctic/eistem caeh reddidit

zu Mchreiben, Th. entnimmt weniger gut an« dto

in A: deornm coetui; dagpgeu ist I U, H wohl

richtig hergestellt nt bis miliens— eootnierit «t ft

omniuni — vicerit.

Die künftigen II* rnu*<^i'ber «les Velleins wi-rdi'u

die Uesnltate dieser sorgfältigen, viellach auregeo-

den Schrift nickt osbeaohtet lassen.

Berlin. W. SbsahfnUer.

Auszfig« aus Zcitschrifien.

Berliner philologische Wochenscbrift 21—24.
8. 648. Chr. Belger, Der Icsbiscbe Kanon.

Es wird darauf hiuRcwicsen, ilafs die Ansieht von
Wesen des XtniiKh; xufuiv, dio l'ori hliammer in seiner

vortreftbi lii II .\ldKiudliMig'(^ber die kyklopischcu Mauern
Ciriocheolaods und dio schlcswigdiolBteiniscbon Felsen-

mancrn* (1847) anfppstcllt hnt, - 'eine Bleiplalle,

weU'he, in li^' ;iu~zufüllrii,irii I.iirkru iler entstehenden

l'olygoualmuuer guprefst, die Form des oinsafllgenden

Steines ergab' — , dorch die Bcscbreibnng ^ncr Ky-
klopennuuier in Malta in des Forsten I'ilcklor 'Süd-

östlicher ItiliKi^aar 1 S bestätigt werde. —
S. Ü42-C44, tjOftf. i: s. i;::) f., 70l f. 23 S. 705-

70!^. 733 f. M. Kubensohu, Zar griccbischeu Antbo-
Ingic. Verf. behandelt dss von Wlleken in der Berliner

ar<lia<iliii;is<-|ii-u (foellbdiaft M.ii ISSÜ bes|irocIiene

Ostrakon uiit dem auf Uouicrs Geburt bezUgUchen

Epignmim (s. n. SEellMArift Ar ItTplisehe %facbe
und .vit< rinmskuQde XXVIII 1S90 8. 62). Dk Weder
li. Tsti lluntr lautet:

'fü.o

Rrtx' l/tii^ i^ri^ ffcnrtj tnafv /u« n^Xm.
H'iior iiitütifriiK 'y' itttjxii iioi'''| Fan ytt(i f^firj

f/<unU '(>dt'Gaf(r^i; [Morau'fl xui 'littiiof,

lu dir Nü. 23 wird etnc bOcbst eingehende Be-
sprechung' des Kiiii;ratnn>s A. 1*. Vll ü gefjeben.

24 R. 7:i.Sf. I, Mueller, Zum Thyestes des Varius.

Die l)ei Sencca cp. 80 und teilweise bei Quintflloa

IX A, HO) citicrteu Verse 'eu impero Argis* a. s. w.
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haben mit dem GiUt in Ciceros Oralor 49, 16S aqua

potito ab Helles nichts zu thun; die letzteren Worte
siml mit Varro de I. I. VII 21 üusaniinciizuiiehnicii

und haben etwa gelautet 'qua pottus se Helios et

elMstra [porrigunt Propontidos]*; vielleicbt gehörten

sie dorn Acciiis. Jcdonfall-; hramlit iiinii wopon dor

Stelle des Orator die bei Seneca citiertcn Vcrx! nicht

der republikaniseben Zeit zuzuweisen. ¥.s sind viel-

nebr di« Eingaagnwort« des berflbmtea Xbyestea.

Academy 1(M)7 lOfiO.

S. 420. Erwähnung von Jensens Versuch, die

Frage der Hlttiter n Ifleen; er bAlt die HitUtiscbe

S]irarlie fflr fiiic iiidoucrnianische, ffaiiz besonders

di iii AniioniscliL'ii ituln stcheud.— lO'.tS S. 44 1. Hericlit

nhcr einen von Dr. Martineau am 7. Mai über das

Evangeliam Petri gehaltenen Vortrag. — S. 443.

Beriebt Ober dl« Sitmng der Phnological Society vom
Mai; Wliitlf'v Stuki^N la^ i im' Abhandlini),' \on

Stracban ttber 21 Etymologien, nui'-t das Keltische

betnffMd. U. a. ir. gemcl fesseln verwandt mit jriyto

•na •y/jUTo, Salam. 'yy^fio^' avX)Mßr^. Ferner

wnrde ein Aufsatz von Wliarton Ober grierliisilie

Etymulogie verlesen, in dem der Versncb getnadit

wird, daa gelegentliche Vorltommen von f und v Tur

erwartetes e and o zu erklären. Im ioni«eb-attisehen

Dialekt findet sich derjili iclipii nicht (rrdlo wie

iaila, i7i7ioi-emaas, rtlair^i;, tnwt'Vftos-oyona üiiden

anderwciti(;c Erledigung), wohl aber in den iiicbt-ioni-

schen Dialekten, was auf eine geschlossene, melir an

I und V anklingende Au-i>iirache der Vokale in diesen

Dialekten hindculi t. S. 444 f. A. H. Sayce,
Letter from Egyjtt. Darin i'olemilc in Siacben der

Hittiterfrage g^en Thomaa Tyler. — 1099 S. 464.

Antwort des letzteren.

Athenaeum 3424. 34L'5.

S. 735. F. Jeukiusou, Über ältere Drucke von
Cicero de senectnte. — S425 8. 77S f. Die British

School zu Athen |ilanf rlic lIerans}.'al>o eines pnif-iartitien

Illustrafinnswcrkes, welches auf mehr als 200 Tafeln

die byzantinische .\rchilektur in Gricclicnland cntlialten

Kdl. Bei hundert Subskribenten wird sich der Treis

nnf 12 1. 1 2 8. Stollen ; die Horauspabe haben Mac-
niillan und Co. (ilicriiiniitiion. S. 774. In Del|ilii

ist, rechts vom öchaUüiausc der Athener, ein Ubcr-

lebensgrofser ardiaisdier ApoHo an« pariscbem Harmor
fjefninlcu worden, ferner das Ilaniit eines liärtii^'iii

Mannes mit einem Kranze, endlich ein uiannurner

PfBrdekopf.

Gymnasium 6.

S. 197— 20(1. Franke, Zum Auswemliglrrnen

lateinischer und griechischer Verse. Es sollen aos-

wendig gelernt werden ans Ovid met nar 1 w; ferner

Aeneis 1 i-ii. odys^i'i' 1 i-io. In iler Aonoi-- be-

schrankt ni;iii M< Ii im iilM ij.'en am boten auf F.inzel-

verse; die «ii bti.i rm Sti llen dieser .\rt sind in der

Ausgabe von Werra durch Siierrdmck gekenmteicbnct.

Ana der Odyssee wird man neben etwaigen Kinsel-

veneo xnsanmx'nliänL'endi' Stiuke lernen lassen, etwa

einen Teil von 3 <ü-:juo oder 4 -^tö--.»« 8 jai (i-'<u)'2oo

oder eines der bd den Phiaken erzählten Abenteuer

oder 16 ir^-ai« oder einen Teil des Kampfes mit den

Freiern. Die Elision wichtiger Vokale mofs befau

Vortrage möglidist wenig hervortreten.

BiMniMM-Vmfliehui pUlol. flehriflea.

Aesrhylus, rronielheus bound. Trausl. by //. //.

MotjfHfuz, J'otirlk Karl of Carnanxm : AÜten. 3423

8. 6*97 f. Recht anerkennenswerte Ldatung

.

Aesehvlus, OrcNf. ia. trans). by /««WM CttmjvMT:

Athen. 3423 8, 69« f. Wertvnlks linf^mittcl fUr das

Studium des Aaehylus.

Anacreon with Thomas Sianley't trauslation ed.

by .1. //. Ihilfeu: Alhfii. 3423 S. ß98. Auch weiteren

Kreisen zn cmiifflden.

Aristoteles' Atbcnerstaat, deutsch von ÄL Eni-
mmmz Ztsehr. f. d. G^n. 4 8. 930-234. Bedentet

keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Stfi^'r

Itastari, 1'., üra/.io e il Cesarisuiu: liivista XKL
S. 574-575. Miehta Neues, aber methodisch gut.

D. Bat»!.

Beck, .1. W., Studia Gelliana et Pliana: LC. 20
S. 72!> f. F,in wilkonimenrr rJeitnig zur I''rki nntnis

der grammatischen Studien des Plinius. //. Das«.:

Btvffr Gtfinn. 4 8. 331. Anregend. Wiafman.
Chronica minor», ndl. et eniendavit Carolti»

Frirk: LC. 20 S. 71üf. Der Verf. ist seiner Auf-

nnhc mit grober Hingebung und Sorgfeit gerecht ge-

worden.

Gollignon, A., £tnde snr Petrone: Aead. 1098
S. 44(1 f. Kill (I I.. K. III' Studie (Iber Anklinge daa

Uoinaiis, besonders der tiediehle, an die Werke früherer

tiud jdeichzeitiger Autoren. /?o6. EllU
Corpus inscriptionnm ..Vtliranim. Vol. II, 4.

Comiwsuit ./. Ktrchmr: Mph/i. 11 S. 173 f. Von
kleinen Ausstelhingen «bgecehen, muettrbaft. K.
MtisUrhamu

Conliffe, J. W., The ioflneneo of Senec« on
Kli/abothan tragedy: .t' / /. 1098 S.4S5. Von hohem
InleriÄse und grul'ser Wuliti-keiL

Deiter, H., Vergleii loiiig dea Amsterdamer Codex

Ko. 80 zu Cicero de tinibus bonorum et malorum und
.\cadcniica postcriora: Bp/i\V.2\ S. 654. Referat

VliU //. Sv/tl.

Dissertationcs Pbilologicae HaUttte». Vol. XI:

SphR. II 8. 165-173. Allo 8 hier vereinigt«! Ab-

tinnillnncren (von Aii'j. Hüdebrand 'De verbis et intran-

sitive et causative apnd lldnieruui uMirpatis", von

Herrn. Pusch 'Quaestiones Zenoduteae' und von GuiL

Miners '(juacstiones ad scbolia Aristophanea hiatorica

pertincntes') werden gelobt von H. Kiuffe.

Kiiripide-;, Die I5ae<lien , 3. Aufl. von Ewald
Brulm: Bev. dfs d. qt. VI (1893; S. 149-151. Die

Ausgabe hat grofse VonOge vor Shnlichen Arbeiten.

.\uch die .\nflrassniij; des ganzen Drania.s und die

\orsicbti[^e Texli.'eÄiallunj,' linden den vollen Beifall

von Hihii Wi il.

Ganzcnmilllcr, Conrad, Erklärung geographi-

scher Namen: SphH- 1! 8. 176. Die 8ehrift wird

manclieni Lehrer erwünscht sein. R. llaurfii.

ücffcken, J., Timaios' Geographie des Westens:

QffäA. 8 S. 353-360. Die Verdienste des Buehea
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sind anzuLTkeiineu, diu (juellcnuntersucliuiigcii /u hi

-

sweifeln. Ii. Nte»e.

Or uf, K., l'iinlars logaödistlie Slroj.ln'ir. 1>I.Z 20

S. ül'J. >ia<'li (iraf ist «1er jiiiijie l'itidar in «Ion

logaüdisclii'n Str<i|ilicn virwurniar und raffinicittr,

währoiid der Meister sich za immer grörserer Schlicht-

heit dorcbecarbeitet hat.

Insi'ri|ition(!s lifttinaesdectne. Kd. //. Vfuxinr.

JJpliW. 21 S. Ü5t>-t>58. Ein dankenswertes Werk.
Johannes Silnnul.

Justus Perthes' Athis antiquiis. . . von A. mn
Kambien : NphR. 11 8. 175 f. Das Werkchen ver-

dient Aiifnaliino. R. I/nuten.

Keil, Bruno, Die solonische Vorl'assuug in

Aristotdet* TerfusangsgeacUehte Athens: Reo. de$

ft. or. VI (1893) S. 137. Nicht Uhcrzoiipond; am
wenigsten die Ilehauptung der versteokien Polemik

gegen Isukrates and die Annahme der Auteutiziiät

der Darstellnng der Verfassung Drakona. Aon boua
qua» HCVa dul; ijuae Uma, non ntma $unt. Th

Kvicala, Jan, Nove kriticke a excgeticke pi'is-

pevky k Terpiliovo Aeneide: LC. SO 8. 7S0f. Ans-
gi'zrirhiict iliirch I)laf^voIlo iiml besonnene Kritik. E. Z

La c ii in :i :i II
,

Karl, ilriclo uu ^loriz Haupt:

JjC. 20 S. 731. Wir sind dem Horausgcbor zu grofsein

Danke and lebtialtcr Aucrkeunoog verpflichtet.

Lattmann. 1. Die Verimtngen des deutschen

und lateinischun Eleroentar-I'ntiTrichts; 'J. I.at. Cbun^^s-

bficher für V und IV, 7. Auti.: ZUcJu: J. tl. Gymu. 4

S. 21(>-221. 1. molis als eine vonllgticho Anweisung

empfohlen werden; 2. ent^rechen vcdlstftndig den
Anforderun(,'en. Bfätiier.

Livii ab u. c. 1. XXX, erklart von Lii/n l/aclier:

Bayer Utfmn. 4 S. 22!S-229. Für die liedQrfnisse

der Schale sehr geeignet« G. Landgraf.
Liieiani .... Ilt^t t^; Ilf^y^ifov tfXtvir,i,

rcc. hioncUo Levi . .: LC. 20 S. 729. Kaum zu

empfehlen. B.

Griechische Lyriker, .\uswahl von A. Biese:

JZor. 846. Gute Auswahl mit guten Erklärungen.

Am. a.
Moore, J. L., Servias on tbe Iropes and figures

of VergU: BphW.^X S. 655-656. Referat von A.
Zmgerle.

Maller, II. C, Uislurisehu üraiumatik der liellp-

niscbcu Sprache: (JUmr. VII 4 8. 175 f. l>' r k'rain-

Btatische Teil gentigt nicht,, beeser ist die Chresto-

mathie. H. F. Toter,

Nauck, A., BeiHcrkungcn zu Kock, Comicorum

Atticorum fragmenta: GgelA. 8 S. 38U 3»2. Knthiüt

eine FOUe wertvoUeu Btoffes. 0. Crutiu».

Nolhac, de, J'i/rarrlic et Cümnanunie: Cluitr.

Vll 4 6. 171-174. üüiiimndc Inhaltsangabc von Ji.

mu.
Oebler, Raimand, Khiss. Bilderbuch: LV. 20

8. 732 f. Alles in alleni scheint das Bnch In der

Anlage verfehlt zu sein.

i'allat, Lud., De fabula Ariaduaea: i\p/ili. 11

S. 174f. Kine wertvolle Arbeit, t
Tin; Istbmian ndcs of l'indar nliteil .... by

J. ii. liutj/: i\phli. 11 Ö. 101-104. Eine recht

fleifidg« md lUiitottirarte Arbeit. «A SUder*

Psiehari, Jean, f'.tudc de pliilologie n(^o-grecque

:

Itfv. des M. gr. VI (1803) S. 140-i42. Kritische

L bersiclit (Iber den rcielieii Inhalt der Sammlung, die

aneh niauthc für den khussisi heii rhilohigcn wichli^e

Studie e.iihidt. Die sehr interessante Einleitung ist

leider durch mafslose i'olcmik gegen Uatsidakis ent-

stellt. TA. Heiuaelt.

rroRraiii tu arbi'ileii aus Ostcrrcicli wm Ih i f.

Kn:silii,,'L\ ho<zi/ii.stci, l''.(i<ifi\ Umiiiu (ZU l'uiybius,

Acschint'S und anderen atl. Keiinoru, Lueilius, Persios)

bespricht im ihi. Lid. 9 S. 270. M. (iHllyaufr.

(juintiliaui institutionis oratoriae über X by
II". 7V/<r.vo//: /iph \\'. -2l S. 655. Referat von Meisten.

(^uiutus, ämyrnaens, rec. A. Zimmermann:
Rer. 18 8. 345 f. Yerdieustvolle Aasgobe mit lesbarem

Text. M,/.

Richter, K, Xenuphonstudien: /fcr. lö S. 344 £
Bekftmpft mit Unrecht die QlanbwitapdiflMt der UeiDO-

robiUe«. A. /Jawette.

Richter, I'., Zur Dromatargie des Aetchifüis:

DphW. 21 S. 645-650. AositthrUchM Referat von
Weeklein.

Riese, A.. Das rheinische Oermanien in der
antiken T.itteratnr: C/((A.«r VH 4 S. 170 f. Ein vor-

Ireltliehes und .sehr nutzliclies lJuch. JhiveifhUl.

Uisberg, H., De nonnnllis locis Agamomnuuis
Aeschyleae scribendis et inta]irMuidis: ^«0. dei eL
gr. VI (1893) S. 145, Das Sttreben za interpretieren,

statt bhil's zu kijrriiiiiTi'ii, i-t zu billigen, aber k'ci;r-n-

über offenbar verdorbeueu btellea zu weit getrieben.

Künftigen Ilerausgdiera aar Beacbtnng «mpfohleo von
Maurice- Crolsel.

ScerbA, Fr., Radice sanscrite: Rin»ta XXI S. 10-

J2. Nützlielic .\rbeit. Sazdii.

Schanz, M., Geschichte der römischen Litteratur,

8. Bd.: Oaur.yIIA S. 169 f. Verdienstlich, aber
weder die Vollständigkeit von Teuffei- Sehwabc er-

reichend, noch als .Vuswald das IJnwiehtige vom
Wichtigen rocht scheidend. J. 1'. I'oa(gati\

Schulbücher, Lat. 1. Elsner-J^eifer^ EUementar-

bnch für den ersten Unterricht; 2. 'Vorschule für den

ersten Unterricht" uml 'i bunnsstoff für das 2. Jahr',

3. Anfl.: Zuehr.f. d. Gyum. 4 S. 221-282. 1. durfte

höchsten in sdnem eagersn Yateriande sein OlOek
machen; 2. enthält no^ OMiicberld Teralletes und
ÜberHüssiges. F. Ifarre.

Sopbociis, Antigone. Ed. (Just. Katndl Nj^R.
11 S. 165. ICaan durchaus nicht als hervcmiflend
bezeichnet «erden. Hdwr, Mätter.

*

Torp, .\., Den grac--ki' NumiualHexion samnien-

lignoude fremstiliet i siue Ilovcdtraek: JJLZ. 20
8. 616. Oute kompendiOse Darstellung der indog«^
mani.?chcn ^)el^lination. .-1. liezzenherger.

Vergil, lubresberieht von 1*. JJeitticke, Sehlnfs:

2^tc/ir. j 1/. 'ii/ III II. 4.

Ver'gil, Aoueid. Books I-VI. transl. bjJ. Rhoaäet:
Athen. 8423 3. 698. Dankenswert.

Xennjibon transl. by Ihikyn». Vol. II: Aihni.

3423 S. t)99. Wie im ersten Bande, wird die einfache

Diktion Z.'a in eine so sebwmigvolle aingasetat.
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Mitteilungen.

ArotaAologiscb« Oeielltcbaft >a Berlin.

M»i-8Uzung. (Scblnfs.)

Kadidem Herr Richter b*i der vorgerückten Zfit

tidi eine eingeheode Antwort auf eine spUere Sitzung

orbehftiten hatte, nahm tum Schlafs Herr Kern dna

Wort zu folgendem Vortrag? (Hier dt*ii Kithln-uhult in

StDitolhrokr. Gerade heute vor zwanzig Jaiireu ist

im Heiligtum der Grofseo Götter in Samothrakc an

der Tholos der Arsinoe der erste Spatenstich ge-

schehen, und die schönen Ergebnisse der beiden

österreichischen von Con/e gcliituten Campagittii

Uegen nns 'iängst in zwei stattlichen Bänden vor.

Bei aller Anericourang dessen, was ms die *Onter-

suchungen auf Samothrake' wiedcrgcsclicnkt haben,

hat man oft von einer gewissen Knttiiu.s<-hinig reden

hören: fttr die Geschichte des Kabircnkults. ftlr die

Beantwortung der grofseo reUgionsgeschichtlicben

Fragen, die sich an dies Thema anknnpfen, habe sich

dnrcb- die Ausgi-abuiigen wi'iiii; Matri ial crsrrhcn. So

schien es in der Tbat zu stehen bis zu dem Augen-

Uteke. hl dem dn glflddklier ZahU m der Auf-

derkiiiig v'.w< zweiten Kabirenheilisitnm'^, des tln'Ii;»-

niscben Kaliirioiis fUlirtc. Zum ersten Male sehen

wir in unendlicher Fülle Wdhgeschenke an den

Kabim in Terrakotta, Bronce nnd Blei vor uns, ond
der Charakter dnet Kabirenknlts hat sich uns dadurch

klar t'iithallt Das Kabiridu in Tlieben liegt in öder,

einsamer Berggegend, 25 Stadien von dem Stadtgebiete

Theheos entfernt. Es ist ein echtes nauembdligtum

;

aus den Anathemen spriclit deutlich das unvltchsige,

und burleske, oft recht rohe Wesen dieses Kult<. Aus

dem Kreise der I^ndleute, welche den Göttern die

Frttchte ihres Feldes und die Erstlinge ihrer Uenlen

darbringen, kommen die Verehrer zum Kabiren and
seinem Pais. In eine liidiere Sph;lre fl\lirt uns nur

jene merkwürdige Vasenscberbe mit Mitos und Krateia,

in deren Darstellung wir den KintlufH der orphiscbeu

Lahre nachweisen konnten (Stlzuuffnln'r. der Areiiäo-

loffitehen Oe$fU$ck. vom Mai 1889, s. jetzt Hermes
XXV 1). Aber in den lebciuiiLreu Kult ist die I^ebre

der Orpbiker hier so wenig wie in Kleusis einge-

imngen. Der Gott fMlicb, an welchen der Kabfren-

kult in Theben anknOpft, ist derselbe, welchen die

ür|)biker /u dem Mittelpunkt ihrer Winkelmysterien

gemacht haben; es ist Dionysos. Hei der Sichtung

nnd Anfhahme des groben Terrakottenmaterials fiel

ein Umstand auf, auf den Wolters mit sicherem Blick

sofiirt auf l iiic wi.l.ti'.'i' kultv'e-<-liirlitliclie Tbat-

sache hingewiesen hat {.Uhemtche Mitteiluuyfu XV
S6S). Wenn man nlmlicb die venchwindcnd kleine

ZaU von Frauenfigtiren gegen die ungemein grofse

Anxalil von Jünglingsfiguren ahwilgt, so kann man
sich der Ansicht nicht verscbli» Isen, dafs diese Jllng-

linge mit dem Hahn und der Schöpfkanne fQr den

Kabirenknlt eine besondere Bedeutung gehabt haben,

wenn die Tjpen auch sicher nicht fiir dies Heiligtum

gescbafTen sind. Man niufs sie für Weihgeschenke

an den Pais hulteii, dessen Auffassung als Katdreii-

muudschcuk ja durch jene Vasenscherbe genttgend

gesichert ist. Aber wo bleiben die Frauen mit ihren
|

Weibgescbenken, nnd wo ist die weibliche Gottheil, die
|

nach der landläufigen Ansicht dem kabirischen Götter-

verein mgehOrt?
Sie hat ihr ITeillgtum an einer anderen Statte,

nicht weit vom Tempel des Kabiren, etwa 7 Stadien

entfernt, aber ein eigenes Gebiet, einen eigenen Ort

ihrer Verehrung. Und sie heifst Ji^fmf^ kaßfiQtn.

nnd dem fctO^ des Kabiren entspricht ihre Ao(.u;.

Die Stätte ihres Heiligtums ist von den gliirklii hcn

Findern des Kabirions auch sofort bestimmt wor<len.

Jetzt erhebt sich eine kleine Kapelle des Hagioa

Nikolaos anf ilen aus dem Frdboden hervorsebenden

Mnnei-n den Demetcrheiligtnms, und eine Ausgrabung

an dieser Stelle würde uns wieder einen grol-en

Schritt vorwärts bringen: denn dadurch wUrdo uns

der Weg nach Glensls fn\ werden.

Es giebt ein KpiL'ramm des Diodoros ans augustei-

scher Zeit (Anthuliigie VI 24.'»), welches den boio-

tischen Kabir erwähnt: ein gewisser Diogenes weiht

nach einem Sturm im Karpathischcn Meere seinen

Mantel als i^tfitQitji äi'i/tfta txnntllijg dem boioti-

schen Kabir, der hier also als Seegolt er-cbeiut. Das

ist ein wichtiges Zeugnis; denn es beweist, dais auch

der boiothehe KaUr niemal« sein areigenatas Wesen
ganz eingebafst hat. Denn <lie Kabiren ünA arsprilng-

licli Seegottlnifeu, und es trifft sich gut, dals

F. von llilliT kiir/Ii>h in Katpatbos neben dem
Heiligtum des Poseidon Portbmios etue Liste von

Priestern der samoandriscben OMter onfjfefhnden

hat (vgl. vorläufig ArekäUA fpigraph. Mkieüung9n
1IS93 S. lüti).

Der Kalt iler Kabiren ist von Insel in Insd, von
KOste m KQste gebracht worden. Seino Sporen

lassen sich aufser auf Karpathos noch na<'hwei8en auf

Khodos, Cbios, Sjros, Paros, Lemnos nnd Inibros.

Aber die Insel, auf der ihr Kult am meisten blähte,

ist die hohe Warie des Poseidon, von welcher der
Gott sclion in der llia^ liiinintrrMii-kt anf die zwischen

Aehäent und i'roern wogenden Känijde, Samothrake.

Samotlirakc ist noch hento eine schwer znganglidie,

einsame Insel, im Winter völlig abgeschlossen von
der thrakisehen uml makedonischen Ktlstc und aneh

im Sdiiiiii. I v<iu den Schiffern gefürchtet un.i L'i-rn

gemieden. Man begreift das Wesen der Kabireu,

wenn man selber nach sUlnniscber Naeht anf
ilem hafenlosen FJIand gelandet ist. Nmh heufc

bringen die Schiffi r in der Kirche an di r Kamariö-

tissa ihre Gaben der Mutter Gottes dar, und der

liebenswürdige, eifrige Lokalantiquar und Arzt N. B.

Phardys, welcher den Kedncr bei »einen Wanderungm
auf S;i)iintlir;iki' tn-u geleitet hat, erzählt, dafs die

geretteten Schiffer ihre Manien in dos Kircitenbucb

eintragen nnd fügt hinm: *liov lotnov irttf e»

Miy(i).ot 'hol tr;~ l'iiiio'^i>icxri^ (fh' nnf'fafov,

d/j.ü ^ori' xui ,ittiu/.n (H f (txofitj xai fiiXQ* "!»

a^fUQOf'. Ist in Thel>. h die Krinnemng an das

eigentliche Wesen der Kabiren fast vOUig vencbwun-
den, ist dort ans dem Gott der SehiffiBr ein Gott der

LandhevdlkeruuL' Lrewordei), mi ist in S.iMmtliiake

der alte Sinn des Kabirenkults btets lebendig ge-

blieben, liobcck hat die Zeugnisse fkr die Kabiran
als Seegotler l.iUL'st gesannnelt, und bekannt genug
ist ja jene Aristophanesstelle, von welcher Uscners

borQhmter Kalloneanfaatz ansgeht. Demelriea Po«
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liorkolos weiht iia. Ii «Icm Socsicg bei Salamis die

Kiko nach Saiuotlirake, wo sie von der TenrMse
oincs Icicincn IIQkcIs bcrabsrhaut Aber dos Kabiren-

licili^tiun fort iiadi «Icni Mwr und iler tlii uki^i hon

KilstL'. l' ür (lic'äu Niitiir der Kabircu legt auch der

den samothrakiscliuii notteni heUige Fiscli PomHk»
Zeugnis ab, aof nm'IoIu ii d<>r Vortragende ein l<U-ino<i

in der Saniuihmt; l'lianljs vorhandoncg Volivrclicf

eines l'isrhrs htviiht.

Aber Oberau sackt der Kabircukult Aiisvblufs an

eine bellenische Gottlieit: in Samotbrake an Ilennes,

lii'n si'iiun HiTodot im ciijfsten Zuüaniiix'iiliaiiL: mit

den Kabiren erwähnt. Ilenncg als (inttoiliuti-, i\or

ancb die Seelen der zur See Verungliki klen zur Itnhe

bringt, lebt als Kadmilos in der Kabirenn lirnon fort,

«nd sein Sobn Saon, der (Jiünder der saniothrakisclifu

Weilit'i», i>t mit Uiiciie, der Schafherde verniahlt.

Uormcs vertritt hier die Stelle des nals, und mau
wird die VnitrtnehwnyeH I Tkf. 51 abgebUdeten
Kassotti nrelicfs auf den Kabiren nnd Kadniilos be-

ziehen dürfen.

Wo ist Demeter, die im tbebaaiscben Kult mit

Kora zusamnicn ihr Ilciligtom hat? Ihr samothra-

kisrher Teni])el lag in der Nahe eines danach Rcme-
triiim i^rnaiiiitcii Hafens, den Conze mit grofser

WahrBi-heiniichkeit au der heutigen Kamariölissa

sucht, wo «ich der SammelYitate der aaeh Ded^gataeh
und Kawalla lic^timini. ii Kaik< liclindet {rov ngoi
tut ,/jjjUij/ßf<<) kifi^yti l'lutanli Acni. l'aullus "iG).

Nach der tht hanisi hm Kultlcgende, lUe sehr an

die deushiisckc des homerischen UyoiDoe erinnert, bat

T>cmeler den Kabiräern Prometheus and seinem Sobn
Aittuiii»^ ilii' ifXni^ als «ViM^wr^e^rehen. Üie I'romethcus-

saijc ist auf Lemnos zu Hause, und auf der anderen

NachbariuM-l von Samnthraki', Imliros, hat Cunzo eine

Inschrift {Heixe uuf lU-n Iii*fln tlfs TlimkUchtu Mei'rf»

Taf. XV No. 6) ^refundon, welche die Verhindnuf? der

Titam ii-aL"' mit dem Kult <Kt ('iriif>cn (ifttter wenis;-

stciis fUr die römische Zeit erweist, äo wird man jetzt

den samotbrakiseben eisernen Ring hierher riehen

dnrfen, der uns durch Lnltretius TI 1040 und IMinius

Nat. hist. XIII 6, 23 bezeugt ist, und es ist niclit

ohne Hedeutun;;, dnfs auf einem e^usldscheu Spiegel

(Gerbard, Tafel 13&) die Dioskuren, welche spater

geradezu zu den Kabiren gerechnet werden, dem
PronictlK iis den Hin;,' als S\iiibol >oiner Strafe reichen

(Preller-Uoberi, Gried», JJi/t/ioiogie S. 102). Das ist

eine Binsdheit, die uns tob Samothrake nach Theben
weist, nnd solche ZiiLre lassen sich nocli weiter auf-

decken. In urorscri'm Zusammcnhanj; ^in dem Schlufs-

kapitel der vom Institut vorbereiteten Kabirionpubli-

Itation) wird dies weiter ansgcfttbrt worden.
Die Kflslonstadt Anthedon, {br welche auch der

l'osoidonknlt bezeugt ist, schrint in I!r.<ition liic erste

Station des Kabirionknlts ^,'ewesen z.u sein; nach

Pausanias IX 22, 5 hatten die Anthedonicr ein

Heiligtum und einen Ilnin der Kabiren lunl nicht

weit davon einen Tc^mpel der Demeter und Kora, also

ganz wie in Theben und Samotiirake.

Der Vortragende erörtert im folgenden das Vcr»

hUtnis der Kybde zu den Kabiren und kommt zu

dem Resultat, «lafs kein kultlicher Zn<ammen1ian2

zwischen ihr und den Kabireu besteht, daJ's sie nicht

i PHILOLOÜlE, 180;i. No. 28. 782

im Ileilij^tum der (irof-ien Guttcr, sondern oben auf

der Ilülui des Berges als echte fu^tiff d(ft(a ihr

llcilii^tnm hatte, nnd dafs ihr Dienst aus Kyzikos,

dessen nalie l!ezieliiinf4 zu Saneithrake auf (Irund

von neuem inschrittliclieii Material erörtert wird,

auf die Knbireninsel gebrneht sei. Die von Uubonsohn

KleitMx tiiifl Sainothrakt; R. I.^s ff. behandelten He-

liefs mit der Darstellung; einer Tholos werden kurz

besprochen, und auf (tniiul einer Kevision der von

Hubensobn S. 227 nach Mitteilungen von Phardjs

publizierten Inschrift kann behauptet werden, dals

i. iier l'unilbau nicht efNwa ilie Ar-^inoetholos oder einen

Kvhclctempcl in Sauiothiakc darstellt, sondern dafs

er als Stadtwappen von Kyiikoe Uber die Urkunden der

Kvzikcncr gesetzt ist, ganz so wie die Kulc auf einem

korkjräischcn Pro-xeniedckret für einen Athener er-

scheint, wie der Heiter von Magnesia am Maiamlro«

auf Inschrifteu dieser Stadt und wie Weintraube und

Äxte, das Wappen von Tenedos, auf eber iii Olympia

gefundenen lirnnzetafel.

Zum Sehluls werden im Zusammenhang einige

Mi(triliiir.;eii v' ni.icht flber die Ergebnisse der vom
Vorti'ngcndcu im Juli 1892 nach Samothrake unter-

nommenen Reise. Seit Conzes F.ihrten nnd UnteT"

siieliunj,'en auf Samothrake hat auf>er (Miainjioiseau,

welcher zuletzt im Sommer 1891 dort ciuige Ausgra-

bungen veranstaltet hat, woU kdn Archidef 41« Ineol

betreten. Diesem l'mstande und dem rtthrigen Sammel-

eifer des Herrn I'hardys, der mit Liebe und Ver-

ständnis die alten Scilfttze hDtet und auch fttr jedes

winzige Inschriftfragment ein reges Intereaae bekundet,

ist CS zn danken, dafs die Ansbeate eine reichliehe

war. Das luschriftcnmaterial aus Saninthrake ist um
wichtige Stücke vermehrt worden, und noch immer

kommen durch Phardys die Meldungen neuer Funde

nach neriin. Darüber und Ober Champoiseaus Aus-

grabuniren am Nikchügel, wo er ein xollov von 17 Sitz-

reihen aiissegraben, aber bis auf 4 Reihen leider

wieder verscbttttet bat, soU demnächst in den AiiUei-

liiKqm dtt athetHMchen Tmtüuta ansfllhrlich berichtet

werden. Iiier mag nur schon jetzt der Hinweis auf

eine wichtige Urkunde ans der Zeit des rtulemaios

Eoergetes gegeben werden, welche sich auf die Be-

schatzung des Temenos der Grofsen Götter bezieht,

entweder gegen die Einfhlle von Sccrftuberbanden,

\on ilcnen schon die Lysimachosin-i hrift (Diltenberger

ÜyUoge No. 138) spricht, oder gegen das makedo-

nische Keirh, welches unter der Flihrung des greisen

,\ntigonns (ionatas die ihm entrissenen thrakiadHMl

Liiiiili r wiederzueroheru sucht. Die Inschrift ist be-

sonders interessant wf^vii der Erwähnung eines Sohnes

des iAkedümoniers Ageaikos, offenbar des Uippomedon,

der hei den Reformen des Agis jene TerfaRngnisvoHe

Holl«' s|iie!t nnd ujit seinem Vater an den Lagidenhof

Hieben mufs: Hippomodon wird dann um 240 von

Ptotemafos Euergetes an die Spitze der thrakischen rm-
vinz ge^'. llf ( Wilamowifz Autiiionon S. 303), und auf

diese Stalthaltersi iiatt Le/iehl sich <lie neue Urkunde.

Prealusohe Akademie der Wisaenaeliaftea.

8. Juni.

Kohlor sprach Ober Makodonleo unter KSnig
.\rcheiaos.

uiyiu^L-ü Ly Google
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AmMoito dei iBfeription« «t bellM-lattret.

2. .liiui.

Habrlon, Erwerbung eines Canieo, wulclu-r einen

römisclifii Kaiser nnd einen porsisoiien König zu

Pferde dmt^t» zn deuten auf die Gefangeunainnc

yderians dorcli Sapor im .Tahrc 260. — Müntz,
Diikuiiiciito zur (Jc^cliiilitt^ dir inriiiciivclicn Saiiitu-

lungeu. — Uaureau bat den vollständigen Text des

Mibar nvr bracbstllekweisQ bekannton Oediehtes ent«

deckt, welches Abaolnnl nii seinen Sohn richtete, and
gedenkt dasselbe lieraus;:ugcben.

Verseiehnis neu erseliieMiier Bücher.

AualectA GraecieiMi«. Fe$Uehrift zur 42. Ver-

SBramlnnur deatseber Phf1olo|c;en , von Professoren der

Uinvrr-itat Cm-. III, 217 S. 8. Jt 10.

Analccta graoco-laUna, pbilologis Viudobouae

congrcgatis obtideraat oonegM CroieemHtm et Leo-
politani Krakau, poln. Teriaga-GflselliGh. IT, 69 S.

8. JC i,:)0.

Ciceronis De imperio Cd. Poih|>ei aJ Quirite»

oratio. Texte rcvu et amieti par L. Ü-einfhomme.
Gand, Kugelcke, VI. 117 S. 8. A l.

Oartfns, E., vnd J. A. Kanpert, Karton ven

Attikn, 1 : 25 000. VIL Beilia, BdiBer. t Blatt h

4G,5X-10 < in r..

I)ro\M ;i, .1. (i., Kli'iii'' Siliriften zur r/f»,/ Cr.

te/iichte. In 2 Bünden. 1. Leipzig, VeiL VliJ, 387 S.

mit Rildnis. ..Ä 10.

Kngclbrerbt, A., Das Titchvoseii bei ibii .-jiiil-

laleiiiUeiten Kpistolographcn. Festgabe der tlieresia-

niseben Akademie zur 42. Versamnlung dentscher

rhü.iln-c,.. Wien, f'-tjnild. 59 S. S. .^1.25.
llrain - \ ':j,'!oliuii>-ii>iis. \Vien, Holder, VI,

s mit .WrA Imi jcn. JC 10.

Frauck, J., jSotgedraogene Beitr%e zur Elyanh
hnie. Eine Abrecboung mit Profimsor Äin te Wnikel.

n'.iiii, Cohen. 40 8. «. I.

Taciti Ab excessu divi Augusti annalium libri

T-VI. Ed. Gf^za Nemethy. Badapeat, Lampei.

V, 108 S. S. 1,30.

I hirlo (i., iJerina<fovii.i. Ein Ueitrag zur (ie-

xhiriit« der Rhetorik. Strassbarg, Trflbner. IX,

202 S. 8. A 0.

Thompson, M., Handbook of Greek and Latin

Htlaeognphy. Paal, TrObner a. Co. S54 8. 8. 8b. 5.

Vmuitw. BcaiMNri Dr. Fr. HMdar. BMliD'& «MAitMaf^M.'

ANZEIGEN.
B. €kMrta«rt Verlag, H. Heyfalder, Berlin ftW.

Seeben sind in neliiem ViTl.ti^t' iTscUeuen:

Oeuti^^ch 1an (Is

höheres Schulwesen
Im «Mhnten Jahrhundert.

GeschichtUcher Überblick
im Anftnge dm Kilnfptleh PranMteben Minfstertam« der i;elidhiien,

l'nterri<lit>- und Mcdi/.iual-Any:i !r^'i-iilM iKjn.

Von Prof. Dr. Conrad RethwUch.
3Iit amtlichen Xachwei^tmtren

Aber den Besuch der Indu-reu L^ lininstalti u des Denltehen Reiches.

Hr. M". 4.'t, HBuber jy^ebundeu

Entwickelung und Stand
dl 'S

höhereu Mädchenschulwesens
in })eutsclilaiid.

Iia Anftniie des KSnig^lieh PrenfniMhen Hinlsterinau der getstlicben,

Uateiricht'«- und M'-di^^iiuti- Ani^'r'ii'i^^niieiten.

Von Helene Lange.
Or. 8». 1,90 v«. eleipuit kart, 1,0»K«;.

]>i'St; anitliclieii Vitö f feii tiiili u n ijen, verfar!<t vnu Prof.
Dr. C. Rethwiaob, dem Ueransgelwr der „Jahresberichte Ober da» hfiben^

Srholweaen* und tob MLmlein Eolon« Lansa, iler Leiterin der Ueal-

kone Ar naaea in Berlin werden in DeatsebUnd wie aneb im
Annlande allseitige B«aehtnn<r finden.
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ltl«Umac«ii
ans der

lli8tori8clien Litteratiir
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in Berlin.
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Rezensionen and Anzeigen.

Otto Ribbeck, Gescliirlitc i r>iiiisrlieii Dh li-

tang. ni. Dichtung ili r Kais, i /cit. Stuttgart,

J. G. Cotta. 1802 •A:-2 ^. !t J(

Dieser letzte Band dw schönt-t) NW-rks schliofHt

rieli seinen beiden Vorgüngeru würdig an. Pie

gelehrten Zugaben, die diesen gpfolilt hnb<>ii utnl

ntich im dritten n.inil vcrtniodcn siml. nind eiiicni

besonderen Bündchen vorltchulteu. Lud es ist

gnt so. Der rehie GeonTi, den diese sohSne Dar-

tellnDg dorn Leser gewährt, wird dadurch nirgends

geatSrt. Es fehlt ja gerade auch in iliesoin dritten

Teil nicht an 8treitpuakteu und Fragen, iu dunen

der Verf. seine mgene Ansieht vertritt. Aber

eben de- .
>
u' ^ i-^t es nur willkoninien ?,u heil'sen,

dafil nns der Verf. nicht in den Stroit der Mei-

nnngen hiueiurührt, »onderu nur dun bietet, wils

er als fertiges Ei^bnis seiner langjährigen ein-

drinKeii'lt II 1 jrschnugen vor dem Leser verant-

worten kiuiii. t le<:feniiher den vielfach altspreehen-

deu und gering»cl)ützigeu Urteilen über «lie

LeiainngeD der rSmtaehen Diehtnng berCIhrt diu

anfriehtige Scliilt/.iing nnd WQnlignng de8 wirk-

lichen poetischen \'erdieiivt.s so niiineher röiui-

•dieu Dichter iuiiner^t wniiUiiuend. Khensu erfreu-

lieh ist es, dafs nns der Verf. nieht mit dBrren

Inhaltsangabeu und nusehen l'rteilen abfertigt,

sondern auf die bed<Mileiidstcn Werke liebe voll

eingeht, eine genaue .Xnal^m; derselben giebt,

und sie auf ibreu Origtnaigebalt prüft, dies na-

uientlieb da, wo derselbe StoiF schon von anderen

griechiflchen oder rSmiHclieii Dielitern behandelt

worden ist. r)ilii)i ist der- Verf. koiiu'swc;^^ blind

für die Mängel und bchwuehen, für die l'iuinp-

heiten und den Sehwnlst der Dichter einer Zeit,

wo dt r Sinn fnr da« Natürliche fast vrdlij,' ab-

liainlen gekommen war. .\ber er weil's aucii liier

dan tJutc und \ erdieiisüiclie luil feinem \ ei>täuil-

nis hnnMMznfBhIeu trad Lieht nnd Schatten gerecht

zn verteilen.

Ks kann einer solch ausj^ereiften Prucht jähre»

langer Studien gegenüber nicht die Aufgabe des

BeriehteKtatten sein, «nf Einzelheiten eimmgehen.

Mag man sieh an manchen Kigenheiten des Verf.

wie z. B. dem («eliraueli ries Perfekts l'as,sivi rdino

'worden', au «1er Aufziihlung von .Nuiueu ohne ihus

trennende Komma n. d;;l. augenblicklich atofsen,

es Hiud eben Kii^cnlieitoD, die mau als solche hin-

nehmen mnfs. l>en inneren Wert de.s tiaiizeu

beeinträchtigen .sie nicht. Die Anonluung des

(Minsen ist durch die geschichtiiehen Verhältnisse

von selbst ;.'e<roben. In jedem der fünf Zeitalter

treten ans der .Masse einige HaiijiterM'lieinnils^eii

leuehtend hervor. Uber die üiirigeu iiat «lic <ie-

»ehichte schon ihr Urteil dadoreh' gCRpmchen,

dafs von ihnen teils nur noch der Namen, teils

dürftige Fragmente erhalten sind. Manelie W erke

freilich, die es wert geweseu wären, auf <lie Xacli-
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W9\t tn komuicti, sind deuuoch der \'i-rgo:jsetilKit

anheimgefulleQ, and mau wird e» mit dem Verf.

bsklagen mOasen, daA die Lnuue des Geschicks

/war die Traffödieii eines Seuecii crlialtcu. din

\\ i rkf fiiies (Juriutins Maternus aber dem l iitcr-

gaiig geweiht hat. Um so erfreulicher ist es unn,

die bedeateDden DiohteTt deren Werke erhalten

Hiiid, niiti*r der kundigen Führung eines so ge-

schmiickvoliua Kenners nüher kennen zn lernen.

Wie hübsch behandeli er die sug. Aixikolokjntosis,

wie sinnig weifa er die Vorzüge des kleinen Ge-

dichts CoIuHiellas Vinn Tiurtenlian in» Ijieht zu

setzen. Wie meisterhaft entrollt er vor uns die

Geeiolteu des satirischen Ronans des Pctronins.

Wie fein weifs er die Yorsüge der dicliteri^ciien

Hehaudluug des x\rgrniaiit<'ir/Jigs dun-Ii \'aii riuM

Fluccus vor der den Kltudierä ApuUuuiuä zu ent-

wickeln, wodurch dieser Jason, diese Meden in

erhöhtem Malse nnser Mitgefühl erweekeii. Diese

Partie ist eine wiUirhaft kün^tli-rische Leistung.

Dunu die iSchildeiung der unwürdigen Kaiser, der

niedrigen Sehweifwedelei der Poeten vor denselben,

des verhaltenen Grimius der E^dierdenkenden, der

Schwächen auch besserer Männer in lieHi-tn Punkte,

»11 das verrät eine Meisterhaud. Liebevoll iüt

besonders aneh der waekere Statins gezeichnet.

und ii fraginen tarisclu! Acliilleis verliebt

man .nich ürdenllieh bei <ler l)ar>telhing des Wr-
fassers. Martialia uud Juveualis siud beide sehr

eingehend behandeli Wie treiffi»nd stellt R den

letxteren dem PeisioB gegenfiber, wenn er sagt:

Wenn man >eine Satiren nach denen des Pi rsius

licät, hat mau ein (Jefühl, als ob mau aus enger

Klosteixelle anf die belebte Strafte einer Grofii-

fltadt trüte. Die Unterscheidung eines echten

und unceliten Jnvenal Iiält der Verf. natilrlieh

aucli hier aufrecht uud weilit sie iu der That

recht wahracheinlieb sn maohen.

Im Zeitalter Hadrians und seiner Nachfidger

tritt besonders noch Apnleius hervor. Ein .Anhaug

falst danu die Dichter der folgenden Jahrlinnderte

anter dem Namen Spfttlii^^ anaammen; hier er-

fahreu iianieutlich Ansonin^, ('laudi iii und Xaina

tiuuus eine eingehende W ürdiguug uud uiiiu

scheidet von dem Werke mit dem Eindruck, dals

der OrSlse des römischen Geistes, wie er sieh in

der Dichtung spiogolt, hier ein würdiges Denkmal
i

gesetzt ist, uud mit dem Eutschlofs, das fesMslude

Uuch recht oft zur Benützung bei ernster Arbeit

sowohl, als sn edlem Gennis in Stauden der Mnfse

wieiler zur Hand zn nehmen.

Calw. Faul Weus&cker.

Oskar Hey, äcmasiologisclic Studien. (Bcsond.

Abdruck ans dem IH. San>hnoBntliande der Jabr-

bOchcr f klass. Thilol ) l/^pOg, Teabner. 1890.
S. «3— -2 1-2.

fe'r.
H". M

Nach ciuleiteuden ßemerkungen handelt Hey
znnaohst Ober Begriff nnd Prinzipien der
Semasiologie, ansgehend von den grundlegenden

.Arbeiten lln rdegens. als rjes^en Hauptfortschritt

den Vorgängi'ru Kci^ig um! Hase gcgcuüber die

'deutlichere Erfassung nnd iofolgedeseen klarere

l'.. i,'re!i7.ung des llegriffes der Semasiologie iiK

\\ i-scn-chaft' bez'Mclinet wird. Ilim schli<'rst ."icli

Hev iu der Delinitiou der Semasiologie ul.s

Pnnktionslehre des Wortes fQr sieh (d. b.

abiri .M'hrü von seineu sjntaktisehen Beiiehnngcn

im S.ity..') an.

Nuclidem treil'uud bemerkt >st, dal's die Prin-

zipien der Semasiolc^ie keine Gesetze sind, die

einem Worte unter gewi-.sin Hedlngtuigcu ein

bestinimti-. Vorhalti'ii vi>rsc!ireibeii. sondern ir,a"li

Heenlegen.s An.sdruekj An ilogieu, unter weielie

'das bereits in die Wirklichkeit Getretene sich

grniiiiiert, werden die von Heerdegen aufgestellten

l'rinzijiien der DiTeriniiiation (l?>'d(>ntung«vcr-

eugerungy, Trautiatiou (^IJedeuluugsübertrugung)

nnd der dnrch Sabstitotion bedingten Be-
den tu ngser Weiterung kurz besprochen. In

doppelter Hinsieht sucht Hey diese Priirzipien,

wie mir scheint, mit Glück zu ergänzen. Kr weist

einerseits eine dnreh Bedentnngsdtffsrenzierang

(s. u.) bedingte Determination nach, andrer-

seits au dem Beispiele virtu» eine unbeilingte,

'unabhängige' Hedeutuugserweiteruug. Doch
scheint ee mir irrig, wenn er dteaer letzteren

annh die • Abblns^nrig eines Wortes durch ileii

Gebrauch iuuerhalb der Phrase' zuweist. In dem
bekannten Gebrauehe von magno opore z. B.

(eigcutlieh *mit grofser MQhe', dann eiofiieh als

.\dverb zn magnn^ = sehr) ist die Bedeutung V(mj

opus au sich nicht verändert, sondern nur in einem

bestimmten Zasammenhange abgeschwächt, wie

Heerdegen (Latein. SemasioL Berlin 1890 8. 113 f.)

ri<ditiger urteilt.

Nun fragt Hey: Sind diese Priuzipien, die

allerdings praktisch ganz zweckdienlich siud,

die 'wahrhaft wissenschaftlichen für die

I

Megründnng einer Semasiologie als philo-

logisch-historischen Disziplin'? (S. U4) uud

verneint diese Frage, wenn auch nicht mit voller

Entschiedenheit. Jene Prinnpien seien 'furni.^l-

.'iiiiserlieh', sie stellten nur <He mögliehen Wege
oder Forme u des iiedeutuugswaudels dar, die

wisseusehaftiiehen Primdpim der Semasiologie
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setoii al>or 'die Katctforlccn di-r m"iii!icln'ii nrnixl" 1

alle« Hoden tu n<^swan«leU'. Diese <jrüiide habe

Hoerdc^on, aligt^ehen von der Snbftülntion, nn«

berik-k^ichtigt geliuuen; nnd doch könnten bei

ilcrsi Uh u Riclilnuf» des l{edt'iil'.iii;,'s\vaiidi'!s in/.

vprscIiiL'deue Motive im «Spiele soio. >So soicii

fingere knoten—dichten nnd On«««ur als nomen pro-

prium — Kaiser beides Translationen; dort aber be-

ruhe dii' l]iit\\ iiklnnj' <lt's I!e>;riffes auf «'iiier

'Erweiterung der meuächliciieii <Jedankeuäj»häre',

hier *anf aniaeren historischen Verhältnimen*.

l in nun die Griindf ilrs llcilcutinii^-wjudels

zu klas^sili/.ieren. i,'<ht llcv vnii dein niulu' llf«'hts

(die griochiütihe l!> <l('utun^.->lelire, eine Aufgal)e der

Maas. I*hilol., hiip/iir it9<)j) ang nnd entwickelt

im AnHc-hliisse daran mit selbsUindiffer kritischer

ünter-nelum^ drei Haii|ity;es:<:lits|iunkte (S. 101 f.):

'1. üb der Bedeutungswandel eiues Wortes

lediglich nnf der allmählichen, seinen einzelnen

Stadien nadi nicht inn Rewarsbiein iretenden I' m-

Iiililuu^ eines Objektes, resp. l'm- odi-r

A u.>il>i Ulli ng eines Begriffes (= Objekten der

inneren gciatigen Welt) bemht, die Seele also

aktiv gar nicht dabei lietiÜiL^t i-t

2. Ob derselbe, nlui.' ;illo l!i /.irlniiij^ auf \'er-

änderungen in der objektiven Welt, lediglieli in

einem (bewnTsten oder nnbewnfüten) Akt der
Seele besti-lit. welelier ein W urt auf einen ihm

hiaher fremden, neuen IJegriö" bezieht.

3. Ob ein Zusammenwirken des subjek-

tiven nnd des objektiren Elementes statt-

findet, indem Natur und Kultur dem menscklicheu

Uewulktsciu die Objekte (der äulseren sowie der

inneren Wdt) anfdriingen, die Onomatothesie der-

selben aber nnter Renntenng des Torbnodenen

S|>rae]im:it<'rials durch einen kombinatorischen Akt

der .Seele erfolgt.' —
Hej bezeichnet in seiner oben angef&hrteu

Frage die Semasioloj;ie ai~ l iiie 'philologisch-

li istor i üclie L)iszi|iliir. D.il''« sie eine philo-

logische Uiszipliu ist oder wenigstens als solche

gefaPst werden kann, darin stimmt Hey mit

Hi erdejfen nbert'in: «ut< r -
Ii i >torisch' versteht

aller Hey ntij'en'^flieinliili noch etwa-; nndercs :ds

dus formale Prinzip historiseher Entwicklung, das

Heerdegen der semasiologischen Arbeit zn Gmnde
gelegt wissen will. Er falst den Begrifl" lil-.u

riseir auch muterial; und da fraj^t es sich denn,

ob diese lietrachtuogs weise nicht Ulier den liahmeu

einer grammatischen, also rein sprnchlielien

Disriplin, als welche lleerde<;en nnd mit iluii an-

fangs auch Hey |S. SS f ) die Seuiasiolu^'ic be-

trachtet, hiuau^itührt. Diese Frage mul's ernstlich
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erwotrcii werden. Aber aucli angfiiomnuMi, dafs

die Krörteruug der realen (Gründe des Bcdeatungs-

wandels eine notwendige Aufgabe der Semasiologie

bildet, kann man Heys Kategorieen wohl girinngen

fimlen, olpic irfjer.ihvie anztiitehmen. dafs die

Heerdegenschen Prinzipien dadurch überHüssig

werden. Wnmm bant Hey an diesen selbst

W( ii<T. w. Uli er ihnen die Wissouschaftlicbkeit

alispriclii "r j »!.• Üi-Ir.iclitini'^ der (iriiiidc des

Bedeutungswandels kann eben die Behaudluug

der Wege nnd Formen desscUxMi nicht entliehr-

lieh maehen; im (M i;< riri il wird Mmn ei-st dann

mit lOrfoI^ n.icli den <iriii)ilcn einer Sjcr.i' iiei -cliei-

nnng fragen, wenn mau sie zuvor formal genau

festgestellt hat. Die formalen Prinripien des Be*

dentnnir- w.in lrl> r,inil also für die Verarbeitnng

des St^iflfcs ihis zniiäili^r Xuiitr-'. .Vnch Darme-
steter in seinem gedankeiireiciiun Buche La vie

des mots (3. &I. Paris 1889) behandelt erst nach

b-n comlitions logiqnes des <diangements de sens,

ilic im allgemeinen den Prin/ipien llccrdc^^ens»

entsprechen, die actious psychologitjues, als welche

er ühnlich wie Hey canses objectires nnd canses

subjecfives anführt.

Ist e.s daiier auch mit Ihuik aufzunehmen, dals •

Hey die Frage nach den (i runden des Be<leutungB-

Wandels wenigstens theoretisch wesentlieh geför-

dert hat, st) ;;elit er doch /u weit, indem er

allein auf ihnen ein System wissenschaftlicher

Scninaiologie aufgeführt hubcu will. Ich bin über-

/• ngt, dafs «in von seinem Standpunkte am nnter»

utmunener praktischi'r Verbuch die riicnibolirlich-

keit der Prinzipien Meerdegens gezeigt hubcu würde.

Es folgt bei Hey eine Untersodini^ ilfaer den

Begriff der Wortbedentnng, fiber Anfkommen
und Absterben von nedetifuntX' n n. s. w.. die

u:rolseuteils auf H. Pauls 'Prinzipien der .Spruch-

geschichte*, daneben aneh anf Heerdegen bombt
und dus Wichtigste hierüber gut bespricht.

Da den sj)ezie||en Teil der .Sehriit Studien

zur Bodeutuugsdiffereuzierung im Lateini-

schen bilden, so giebt Hey am Schlafs des all-

gemeinen Teils noch eine theoretische Anseinamler-

Setzung über <lieselbe; au II. l'aul aidiiüipfend

charakterisiert er sie als die An.sbildung verschie-

dener verengerter Bedeutungen bei nisprüaglieh

gleichbedentonden sprachlichen Doppelformen, nnd

bespricht verwandte Kr.seheinnugen.

Der Inhalt des speziellen, 'historischen'

Teils, der geeignet ist, die Aufmerksamkeit aller

Lateinforseher in hohem (jrade zu erregen, sei

nur kurz angegelien. Einleitend spricht Hey be-

sonders von der 'Arnmt an wirklicher semiisiolo-



792

giaclier Etit\vi<'klimg' im Latrinisehcii. Diese j^tellt

er sich «loch wühl grol's vor, wenu ich ihm

nuch zngebe, dar« Falle wirklicher Bedentnngs-

tlifferenzierun^ im Lattinisclieii niclit häufig

siml. llalicu wir ilnoh im lj.it. t'im- '^nil->' IJeih«

von Wörttru mit starker lietleutuugseutwitkhing,

die flieh bistoriseh rekonstmiereD liisseD wird

(s. B. acies, »eqmis. ouiiut, duco, ratio). Hei r-

degeo in seiner 'lut. Sema-siol.' (IJerliii IHliO) gicht

ja, wie er oft geuug bemerkt, nur Musterbci-

»piele, kann also nicht für Hejs Behaaptang aU

Beweis angeführt werden.

Diinn lieapriclit Ui-v Jie von llrral in scinftn

Aufsnt/.e Lea doublelH latius (Mem. ile la aoc. de

lingiiistiqae I 162—170) mil^teilleu lateiniflchen

Doppclformeu, wie ppuna-pinnsi, contio-convcntio,

nnter deni Gesichtspiinkto der HedentnuR«diffcren-

zieruag. Don Schlufs bildet diü uii^tuhrliche

aemasiologisehe Behandlnng dreier WSrterpaar«:

gnatns - nat u<, inventiis - in vcata, tioxin-

noxa. Hei dem ersten sncht Hey einen Fall

wirklicher ßedeutuugsdiffcreuzieruug uach-

mweisen, indem gnatae im alten Latein apeztell

fÖr filins gebraucht, natns auf iVi*' sonsli^'e parti-

zipialo lledeutuug besehränkt gewc^en sei; iuvcnta

'Jngeud' wird als spätere Ersatzbilduog für das

v5Uig in der Kollektivhedentang *nialtitudo iuve-

Luni' iibcrgegaugcne iuventns aiif^^efal^t: noxia

und uoxa geben dns Beispiel einer Bedeutungs-

kootaminutiou (oder »konfixnon), indem der nr-

sprfingliche Bedeutung^iunterachied zwischen den

na<-h Hey etymoloi,'iseh nicht verwandten Wörtern

uuxia ^== damuumj und uoxii (= peccatum, poeua)

flieh im Lanfe der Zeit völlig verwischt hahe.

Am Kode fordert der \'erf., wie seliou vorher

einmal (S. \:] >>. zu •iin)ii(i;rraiihischeu lU-lianilhiiigcn

eiii/eiiu r Autoren oder \\ erkc nach der semu-

!>i()iugi;<ehen Seite' als den 'besten und lohnendsten

Vorarbeiten für die jiraktisehe Begründiui); dtr

neuen llis/.'idin' auf". 1 >a aber die Si-ma^iuld^ie

doch wcäcnllieit Hedeutuug.-sgcschiclue \\\vi\

muu bemer thnn, bestimmte Wörter ins Ange /m

fusnen und durch einen oicht allzu kmv, lionii >M'-

nen Zeital»elinitt oder, wenn niö^^lieli, durch die

ganze Litteratur zn vert'olgeu, natürlich unter

Mf>rgfiiltigster BerOcksichtignng des Zusammen«

hungH nnd der Btilis(iN<'tR'n Ktgennrt der Autoren.

Können wir nnoh nidit in allem die .\n>ieli(en

Hey» teilen, so müssen wir doch .seine schnrf-

«innige nnd inhaltsreiche Schrift nU einen wert-

vollen Iteitrag znr hiteinischen Bedeutungslehre

bezeichnen.

Uumburg. fiebert Thomas.

Iwaa T. JCttUer, Die griccbiscbcn Privatalter-

tttmer nnd Adolf Bauer, Die griechischen
Krie(;sallortnnior ll.niiliuuh der klassi. ,\ltor-

tutnswiäseuüchaft, licrausgeg. von Iw. v. Müller,

Bd. IV, erste Abteilung, S. Hftlfke). Zweite um-
<:i ar!iriti und ••lir vcrnii hrte .Vnflape. Mttucbcn,

C. H. HiH kht lie Duchhaudluug ^Oskar Deck). 1893.

8». IX, 502 8. Jü 8,50.

NVie vun zahlreichen anderen Bünden defl

MüllerscliL-n Handbuchs, so ist auch von <lcm

IV. Bande, dessen 1. Hälfte (Ciriechiscbe Staitts-,

Kriegs- nnd PrivataltertQmer) i. J. 1887 enchien,

nach kurzer Zeit eine uene Auflage notwendig

geworden, deren ntark vennehrler l infang eine

Zerlegung de» Baudcü iu zwei Abteilungen erfor-

derlich machte. Wie bedeutend dieae Vermehrung

ist, geht .schon Snfterlieh darana herTor, dafs die

I'rivat- uud Kriegsaltertrimer. die in der ersten

Auiiage 358 •^^iteu einnahmen, jetzt für i>ich einen

stattlichen Band von 50*2 Seiten fQIIen. Die um-
fus.sendste Krweiternng und l'marbeitung haben

dabt'i die Krii-gsaltertiimer erfahren; der \ erf.

hat seineu >Stuti bo vertieft uud ist in allen Einzel-

heiten SO viel ansfiDhrlieher geworden« dafs aus

seiner Arbeit ein völlig neueä Buch geworden ist,

dessen Beurteilung ich Kompetenteren fiberlasseu

muls. Die l'jrweit<-ruug der Müllen>cbeu Privat-

altertOmer, deren Vorteile gagenflber anderen

Handbüidiern genügend anerkannt worden sind,

betrifft weniger den Text als die AnmorkaDgen,

die durchweg eine gewissenhuile Benutzimg der

inzwischen erschieneneu eiusohlSgigen Litteratnr

(auch Herondas ist hen its vi rwertet) und ganz

besouderai der archäologischen, aafweiseu. Ver>

arbeitung von Anmerkungen in den Text, Strei-

chung von Zweifelhaftem oder Be<!enklichcm, oder

etwas vorsichtigere .\tisdmcksweise bei siliweluMi-

deu Fragen (mau vgl. z. B. § 'J die Bemerkungen

über den Palastban der mjkenisehen rjpoehe)

zeigen. dar> i|. r Verf. sich nicht mit dem Kin-

reihen von Naihiiäj^en begnügt, »ondern durch-

weg die FiLsNung neu erwogen uud zu verbessern

gcHtrebt hat. Auf Einzelheiten einzugehen iit

hier wohl nicht der Ort: nur ein paar Irrtumer,

die dem b'eferentcn iiifWIgf seiner augeiddieklielien

Beschäftiguug nut dem lidictum Diocletiani auf-

fielen, seien namhaft gemacht S. 112 h«lkt es,

Baum wolle sei ein bedeutend<-r Exportartikel TOn
den Antiiiu|iolis Trallos und Damaskus gewesen,

nach Ed. Uiocl. XVllI Id: auf t>. wenleu

dieselben Orte als mit BaumwoIleninduBtrie be-

si-häftigt genannt. I'cr Si lduls, dafs diese Orte

Baumwolle kultiviert uinl exiinrtii-rt hätten,

gründet sich auf die Posten des Kd. Diocl.: ivkij

uiyiu^L-ü Ly Google
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and ebd.: ^anaaxi^y^ i^itu hvnQia xai ai Xoinai.

Ällein es handelt neb dnbei uur um die liuueueii

Obenflge der Polater nnd Kopfkissen; das geht

sownlil ans iliMU Tiilialte dfs nrjui/cii AliscIinith'H

(»HfaXodHffita, fTudwAff, auiitttie etc.) iiervor, als

daraas, dafs Z. 53, wo eiuc ;^oriugcre Sorte jener

t4hi fuia nQotfKfq^alHiov terifiert wird, es ans-

drüpklirh dno Xiyov tocr/fo^ hcifst. — Eni an-

deres Miliiverstüadnis liegt 8. 11.') vur, wo ch

heifst, die Fabriken Ton Laodioea, Tarsus, Ryldns

u. s. w. hätten zu Oalmatieae auch Si'ide beautxt,

wofiir C. J. ].. ITT -2, SOl ff. citi. rt ii-t, .1. h. rhou-

falls das Ed. Diocl. In diesem stiud uuu swur

dti^umtuA olMin^Mat angefahrt; aber die genannton

Fabrikorte (nebet Skytopolis) n«g<'ltn.ilV*i<4 nur als

licuiwanilfalirikfii. niclit fiir Sciilt-, \n\\ deren I'ro-

veuieuK im Kd. Diuci. überbaupt iiiclit die Uede

ist Während der vorige Irrtam sieh bereits in

der ersten Auflage findet, ist der andere in dieser

zweiten er-^t neu miffienoninien w<ir<!i'n. Inde.^sen

küuaeu xotche kleine Verseiieu dem äuiistigeii

Werte dei treffUeheo Baehes keinen Abbrach thnn.

ZQrioh. H. BMmner.

SammloDg der prieetaisehen ]Kalekt>Tnsehrilten,

lieraiis-ie«;. von Dr. II. Ctillit/. Zweiter Haml,

III. U. IV. Heft. Die delpliisehen hiselirifleii,

bearbeitet von Johannes Itaunaek. 1. Teil:

No. - inO'): -2. Teil: Nn. I r»Oi;-.-20S7. (iot-

tiutjcii, Vamlenlioeek «t Uupruclit. 1H!)2, ts. 175

—

834 nnd 335—44«. 4,80 n. 8,20 A
I>ie hier vorliegende Arbeit, der das letzte

1 »ritte! der delphischen Inseliriften noch im Fjaufe

des .Jahres l^DU folgen soll, verdient um so wär-

meren Dank, als ne nieht ohne eine gewisse Eni-

sa<innf^ und Selbstüherwindunf; vf>n dem Verf.

vollendet und ausgegeben werden konnte. Denn

in absehbarer Zeit wird der zweite, Delphi um-

fassende Band der Tnscriptiones GmeeiBe sepien>

trioiiali-^ erscheinen, il r ilnssclbe Material an fn-

seliriften in vollkonmincrcr Wiedergabe enthalten

nnd noch eine beträchtliche Menge hinzufügen

wird. Nach Pomtows Schätsnog (Beitrige snr

Topo^riii>liie von I>.'I[iIn S. n-_'i ^Ind von etwa

107Ü vorhamleuen delphiächeu Inschriften rund

350 noch anediert. So hat Bannacks Terßflhnt-

lichuMj^' sehon in dem Angenbliek. wo sie er-

selieint, einen l>lols provisorisehen Wert. V.r li.it

trotzdem recht gethau, nicht damit zurückzuhalten.

Während eines längeren Anfenthaltes an Ort and

Stelle I n ri liie früher schon publizierten del-

pbiseheii I i>i In it'ten «^etiiin \ efi^rli'-lK'ii iiml zu iliiien

eine grole>u Keihe vuu iierichtiguugeu gefuudeii, i

I
die. ztisunmen mit »einen Krklärnngcn und kri-

tisehen liomerkuugen, dcMu Herausgeber des groben

Corpus zur Kontrolle der eigenen Arbeit nutzlich

werden kOnnen. Vollends aber f&r alle^ die sieh

sonst mit dii'^eii I)enkiiinli-rn lieseli."if'tli;cn, ist es

im höchsteu (irade erwünscht, einstweilen die von

Bannaok revidierten Texte anstatt der von Weseke
und Foucart, Hanssoullier n. a. gegebenen benntnn

zu köinieii. l)e>liiilli ist es atieli nur zu !>il!i<^en,

dal's der Hcrausg. nicht versucht hat die bisher

unedierten StScko nachzntrjigpn und dafs er doranf

verzichtet hat, die, weiche er mitteilt, anders und

lies^er iil> Inslvr Lre-elic'icn zu unlnen. Denn

lieide Autgaben werden tlurcli die i'iil>likatiun der

Akademie gelSet werden; die voiliegeude Bear-

beitung aber mnlste, wenn sie überhaupt bereoh»

ti^ft >ein sollte, nnn *cluiel! ersi lieirien.

Au der Spitze steht die alte Felsen! usehrili

IGA. 319 (toi mywtmUkxa ktL), für die B. eine

neue, freilich nicht uberzeugendt) Deutung ver-

-ueht. Wielitiir i^t. dal's nach seiner N'eri^Ieii lnniL;

des Originals, diis er durch eigeue Kemühung
wieder angefunden hat, das letzte Zeichen der

dritten Zeile sieher kein T gewesen, die Ln'Jiung

[
f jff/i[if7i- j also ausgosehlossen ist. — Von No. IdSI

au folgen Kreilassuagsurkunden, in der Reihenfulge,

wie sie bei Weseher nnd Foncart stehen, von

deren Sammlung noch -'fi Niummem dieser (iat-

tung für das dritte Hett übrig sind. Leider ist

der Zustaud der Steine au vielen Stelleu jetzt

sehlechter als snr Zeit der ersten Absohriflen,

die deshalb nicht selten znr Ergänzung des von

B. (lele.sencn dienen müssen. In iler Hiiujitsache

ist natürlich das \ erliüituis umgekehrt: wir er-

fiihren erst dnreh B. genau, was auf den Steinen

steht. So haben z. H, die früheren Hcransgeber

die häutig vorkommende <lemination des a in

»maäovXtaßfiM ziemlieh regelmälsig stillschwei-

gend getilgt. — Zu einer einselnen Bemerkung
giebt So. UVM ( WF. 2!>) AnhiTs: «far^ifozo

— awfiu yvyuixiior <ti\ <9(>]«irrfjfri'.

Die Freigelassene wird im nachfolgenden Text

wiederholt GfUMtau genannt; diee ist also ihr per-

sönlicher Name. Diiran< folgert R., dafii die sich

sofort darbietende Krgiinzung «< [öro/i« , lö

yii'Qg OQ^atmav unmöglich sei, und änlsert eine

andere Vermutung fiber das, was in der LQoke
g<'-tanden habe. Aber die •Thrakerin' hat doch

wohl eben deshalli so geheifsen, weil sie aus

Thrakien stammte, ebenso wie die Milesieriu 2013,

der Armenier 19*23, der Lyder I9Ü5. Man kann
iil^o ergün/en ni (öjonft f')oat<tOtt, to yfroc Wp[<"ifr-

oay; uud jeder Zweifel über die Zuliissigkeit
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diMcr Veriloiipeluug wiril gehoben dorcb 1741):

njid 2029: <smpa ävd^Ow iS$ ovofta *to»dtaos, ti,

Kiel. Paul Caner.

Friderious Valbraeht, De tertio Andriae oxitn
quem exhihct Coilcx Erl;iiiL'iMisis ( Cr.

'

Disscilatiuncs piiilol. Vindubuii. IV. Wien :

38 S. C. Gerolds Sobo.

Von der philosopii. Fakultät der Wieimr Uni- •

versitiit ^•ill<l im Liiuff Avr Ict/tcii I NviMinii n vcr-

sohieileiie sehr tüfbtijre Kr»tlii)güitrliuit<;u au.s dem
Gebiete der altlateiniaeheu Komödie und inebeson-

dero des Tercnz ansgcgaii^'i-ii; ihren Verfassern

vordiinkoii wir auch seitdem weitere l"rir<leriin;;

derxellii'u und verwandter Htudieii. Eiwa^ be-

firomdüeli ist dagegen der Eindraek, welcben nach

Wttbl des Theinas wie nacb sciuer Behiiinlluiij;

die obengenannte Wiener Iniiugnritldi;<sertati(>ii

Friedr. Palbrechts niaclit. Die Erlungor

Teremhandsehnft No. 300 (II. Jabrh.) hat aaf

HI. •_' Ii. Z. If) ff. in 17 ziendieli lanjfen. pro.^üi-

luäisig geschriebeueu Zciieu einen bisher uuge-

dmckteu, von dein sogen, ^alter exilttt Andriae

venchiedetMll Versuch, die Verlobnog des Cbarinos

mit der zweiti'ii Tciciiter des ('hrcmes I'liilumenii

dta)o^i>eli iuiszuflibren. Krwähut buttc dieses von

dem jet/.i>ron Leiter der Eriangw Universität^-

bildiothek l)r. Zucker vor längerer Zeit anf-

gefundene Stiiek iMreit.s Frdr. So hm i dt, Cher

die Zahl U. Schaus]). bei I'iuut. u. Ter. (lälO)

8. 39 Anm. (vgl. Falbrecht S. .3).') Daft der

) i^uruii Ui«UiUe iIim Hi:mi Kullegca Zucker erhielt I

leb ileii VMn nA<-b U<ittinK»'n an die UnlvenitStitbibHiitli.

ui'lii hi'ii tir.'l kMiiiiti' <He VerBffentUehttii^' Faliir>:< iits in

Miil^e uai lipiuti ii W A* jitcIlenweHe nidil uliuu Vorti il

war. Ick if im fnL'i n>l<')i <l' u Text nai>h mcbier

Ixunng. — I>er Coiiex Ijcstt lit nu.s <il> lilättcrn, von wcl-

cltcn nncti <ten {|o|i]iolten Utiiienini^saiiüfttzen niid <1ein

flei-kiui n .\u«-r|ii n zu M lilicr>< ii i-iiie Anzalil r< > ri)it '

scticiut (vgl. z. Ii. Iii. -i'-b). übiie linra von der ersieu .Si lirilt

airh etwai erbalten hfttte. Die BMtter biMra QuAter-

iiiiiinn. niclif (Quillt' riiiion ii'. vi ii iti ie n s|irii l:t. wiiliei

irb bi'iiitiki'. ili»r< statt r iiiirtrlalti r Iii In a Wortt'uriii

richlijjer 't^tiinioneu" iji l't.iiii
"

i \v r.in \\.ii< lui 7. <jiia-

tcruio ist, wtibl weil der Kaum kna^ip wunlc, ein lilatt

vor III. H clnücfnffr und die letüte Lnue ist ein ({ninio.

wililiir Villi Iii. its.i Z. •_' v.u. inilt liiitri Iii !i> i jii'>~.»i-i li<

Truktati: zn Teruux rutlmll. J)vm er^leu <|u^iteruiii i>t i

ein Dopjielhlatt ri*ri;ebnuden (III. I. :(). vi>n welchrm nur
di r Iiilialt il> - zwciti M lil;ift— il. ri T. r-uz l>i ltint. Hl. \ h

'

i-l ,i' t/,f Ii • r. ilir tnÜKio .Silniit au>rikilii'ii Iii. eul-

liiili fiiii' t t\ iiinli 'i:i-irii'iide Krkliirniii^ Uer Ki:;<'niiiiuii'ii In j

Ter, Iii. 'Jb, früher als '2a geM-kriebcii vou anderer gleieli- 1

«itiger «der etwa« ülterer Uaad Z. eine uiiltelalter-
'

2. Ausgang — in Versen — noch ins Altertum

hinaufreicht, steht fest, da er scboa Douat be-

k iHiit wiir, obsehon nur ! minder guten Hand»
.selirilteii überliefert. Vdiii .'1 Ansgan;,' wis-^eii wir

zuuüebst uur, dafs er in einem (Jod. des 11. Jubrb.

steht und nicht viel jünger als der Hanpttext

isit. Einzelne sichere Fehler (8. weiter unten)

Im wt i.seii. ilais wir e> lioreits mit einer .Mnebrift

zu tbuu haben. Aus dem Gubranch vou facfif

mit dem ant, e. in/. (Z. 27) schliefst P. (S. 31)

mit i5eriifim<j auf Ph. Tliielmaiin im .\reii. f. lat»

1,e\. III S. liU ff. mit Reiht, .lals die Scetio

uiclit vor dem Ende des ii. Jabrh. u. Chr. ver-

fufst sein kann. Daf« sie deshalb aber ^vielleicht

d« III 1. Jahrb. n. Chr.' zuzuwei.>'en ist, wie F. am
Selilu>.se Neiner .Mili.indliinj; annimmt, i.-t dnrth

nichts begründet. Üonat erwähnt sie nicht. Vor
allem alier scheint F.'s Versuch, Verse aus den

Zeilen IierausziUjriugeu, völlig verfi-hlt. Der Ver-

fa»er der ."'•'i enc hat sieh in den Teren/. eitiigcr-

mal<)«^u eiugelc.-en und die dessen .'^iiraeho ent-

lehnten Wendnngen geben dem Dialog niehrfocb

einen Anstrich von Ilhythrans, der selbst durch

einige ^'ersfii^xe hintereinander zuweilen sieb fort-

setzt. Mehr als Kuuiiui.scenzeu und die \\ irkuug

eines durch die LektBre des Terens gewonnenen
rhvtlimisehen (iefuhles dürfen wir aber nicht

darin sehen. K. ila^n .r. u linit sie für offenbare

ifiiureii metrischer Kum|iositiyH (.S. ü) und atelil

nnter reichlicher Anwendung aller Mittel der

Kritik aus den Iii Zeilen den aberliefcrten Textes
— die unleserliche 32. Z. bleibt unberiiek^ioliti^'fc —
23—24 Verse her. Starke |>rosodisehe nud rhyth-

mische Verstöfse gegen die Praxis der altlai

Komödie (z. II. c/Wh.-c i:it V. 1."). tniptJa» V. 18,

2.̂ ilbigc.^ CHI oder lliat vor oplime V. II), (//e

liercle iifdimo iitueni! ^ tt ijiwJ [.Messung?!) V.

sowie ein wnmlerbarer Rhjrthmcnwechsel im Anläng
il-T Sii'iie üih Ii Art eines t'aiitl<'iims wären anf

lieehuuug des mit ungenügender Kenntni« ai:s-

•^arilsteten Nttehahmers zu setzen. .iudeula>i.-.

fehlt fnr eine .Nolehe Kritik jede Grundlage, da

wir nur weiiii^f Zeilen eines Vorftissers vor uns

haben. Wie käme man z. Ii. dazu, mit F. das

aU Uiltiuiu «nifiia bezeichnete Stück in drei

Seenen /.u / i ii> ;.'en nach der Praxis der altlat.

Koiiiüiiie, w, Uli ein! Juan von dem Verfasser und

Aciner Zeit gar nicht weifs, wie nie darüber

dachten? Wir haben auch nicht da» minde«te

Recht, mit F. (S. 8, 21 f. u. a.) den Text Ar

lii lir Kilileitiiii); zur .\ii<lriH als Ersatz für die fehlend«

UidoHkalie; es srhlii-ritt aivb daran (Z. lö ff.) die ans inteh

etuderead» 'Letzte HeeBA der Audria'.
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stark vcnlcrlit niul iIcsIkiIU starke Heilmittel för

erlaubt iiu/uHclieu. \'ou den lel:iteii '2—3 Versen

allenfnlls aVigeseheu, dereo Lesnni? am Ende der

Zeilen >oli»t eiaige SchwMri^'kritt ii inndit, hctlarf

ticr Text im pan/fii, wio wir sehen werden, sehr

geringer Nuchliilfe, uui ao lesbar zu werileu, wie

man es nnr ron dem Machwerk eines mittelalter-

lichen Schreiliers erwarten darf. loh fiihre als

Meispiel der Diortliose K.'h oiiiiijfe Sätxe ao8

Z. lü f. (a» V. 4 f.) an. Im Cod. steht:

Cb. El (ahgek.) dt m«. Dav Qnitl morarif. Ch.

Curare. Dav. Oportet. Ch. Sorenim ex
\
preto. C/i

F>ir.!< (fj Ulf 1(11. Ihiri. wiegt. Ch. adiunetum

ujßniiuU. l-'iilbreclit schreibt:

IV. .

.

'. Ch: Et dt m£... Dar: Qaid moraris tä?

<'h: Curart opdiiet

V. ^tvriim, e.rperto, ... Hav: Fnüriiim me urrfet!

— A'Jval.' Ch: Adiunetum ojj'iniUüe.

Mit den giciehen Mitteln nnd nngeföhr der

Aniiahiiic i^lcitlicr Freiheiten lälst sich auch 7.. R.

der Anfang des Kiiauthius in Ter. /ab. zu folgenden

drei Stiiareu /.uütutzen:

lnHium a rebit traffoMiae*) et eomo^diat

JMvmia inehodtum e^t : <pti/jus pro früctibut

SvIrriifcK i'ofd anliijid oj/eruiuii/iii- pitt.

Kill Te.xt, der seliuu im 11. Jahrh. so schwer ver-

derbt war, wie F. von den 10 Zeilen auuimnit,

mSfete dnreh riele Hände gegangen, dann aber

»ehr alt und, da es steh am einen viel abgeschrie-

benea Autor handelt, in mehreren TIandsfhrifteu

verlireitet sein. Da F. auf 8. ü nur die diplouia-

tiach trene Abschrift des Textes (ohne Korrek-

turen). S. 7 alter seinen metriscHen, d. h. einen

gaua willkürlichen Te.xt giebt, las.<e ich hier mit

leichter Berichtigung und Ausgleicbuug der Orthu-

graphi«, Einsetning der Interpunktion, AnflOsnng

(h>r i.jewnlmliehen Abkiiiv.nngen and Angabe aller

weiten tliclieu Änderungen diesen 3. Ausgang der

Andria — er sehlieftt inhaltlich etwa an V. 974

an — folgen:

Ultima fi-iiiit i'it miilrla. (in Majusk.)

Chartnu'. Viiiiipliility. I»avw. Chre;«« (Cod^

(V.). 8imü (Cod. Üi/mu},^)

Char. (den Pamphilina anredend) T« ejrpee-

liilimn. I'nni. QffoM deorum inueui ttolnpUihin.

t'liar. Et tue in partum — Parn. O forttiua

(corr. aus Jorlamn),
j
tjnae Ute prunp-^umt (!)'*)

Char. dtdueert mnaeuto — Dar. (za Pamph.y

*) Der dritte Verslurs i»( iiitiürli> li tchli liiutt giUur.

^ So (SjTB.) meist im f»lffeud4'n.

*) ('oil. v'c' i. mihi) jtfiraM; Tielieichlitti

quae mihi jjioatt niuit.

f ilviinim: ptirn ipHf riujtfnt''^) coiiuniintit: iam

tdttcaiii.'') Char. et de me — Üav. Quid mo-

mrint Char. eurvre! Dav.') Oportet.^) Pam.®)

Sociriiiii f.r
I

pffio. Ciiar. Ftice'^) me ue»trae

i('od. ttn ) - I(av. .^ilr^l. Char. adiiiiictuin nffi-

nituti. l'aiü. O tut ChreuwH,^^) tteüem —
| Chreui.

Quid uinf Pam. dienr qnod mn in tttam (Ood. mf)

est. Chrem. Quid? Patn. .Mierai' tuae gnatae

1)1 iieni — eil rem. Quid ijuod i'iiiiit'-) quasi tiecli-

ffia (^uoil ii)»kil't Paul, tiirum le et illa dignum.
[

Dar. /Vofru««!'^ gaantitiis kie nt ftreeii. Obrem.
Qtiia? l)av. lUe Ckarimm {Coil rar.), miUinoatrae^*)

uiriiii/ulis '''}
]
tuurnitin />eriitidu.f."') Chrem. AVe

a tioslra uoticia alienus. l'ani. Kt mecuin a pueiv

com I plietdi amieieiam. Chrem. Ne mcram ad
alia faeiatnm, — Pam. TVo offiuitate mta

| virima

est ditfnissiuut. Chrem. >r/i'<<i,lior. Dav. Ut mpiens

uti non tarda»") couniio.
\
Sim. Liin ad tio» adJuci

tuam feei, Chrme» (Cod. er.), ted *") quid M quod
ipiae inslant hrrli

|
gitf Chrem. .yiipda* ingemi-

uatittis. Sim. tut alterast l'am. Lui optime

conueuit. Sim. Cui tamenP")
|
Chrem. Cliuritto.

Sim. Me ende optima iuueni. Chrem. Et dt koe

Iquod ftuur\ -") pro/i:-; >;iii/tu>ii gau \ dtO» Sim.

I'iobtts est certe. Chrem. Ul J'atnüia tiO$tra uii-

dique coitgliitüielur, VI doe^') | smt [taleutci. Pam.]

I
Kt meeum et**) ntqtUat tint; ttt Dmu utro-

hiipii; medittitvr. rnrn. Dav. Pro in/orfmdo dU'

pleje gaudium accipio!

El folgen TOD anderer spftterer Hand auf

Cod. niip<^^

*) Cod. «fair.

^ Üod. DftT aas Dp.
'i Niiliil. fii r i ijiinr iliii.

') (-Iii. l'/i. liiir iiiiil wictlir iimli tj/nito.

"»> CV«1. facef (das /' sehr /.wi ifellmfi.; vielleii lit nur iler

ZD lange QpierKtrich des e z. T. K«-tilgt durch eiucu Slrirli).

Zn Io«en woLI face (wie SS. 21 alterae n. s. w.) aitta den
\\'i»ri-« hiitx <1. Ter., oder fimre oder /boos.

C(k1. chemef.

*) Natllrlieil eine nnklHsisebe Wesdnng.
") rnlt'serlich.

") ("ikI. noßre ans tioftnim.

•'J
('1.1. nicimt ... (niiM^lieincnd «n«^

**) Cod. imummmn fet-nnduf .

.

") t unleaerlieb; nm tarda»: da iQgcrst niclit.

("ud. C'»Ht«.

<•> fHod Atme (^gflf) feblt Im Ood.

") 'lif uns lief imlf-r uiii:;i'kchrty). Hhiter VI sinnil

vh llc ii lit - in I'inikr: / liir / zu l' -m i:< lit knniii an. dIj-

schoii die lot/.tra liui'ljiitaben ili> r wiv der lueisteii

nndercu Zeilen der S«ene verwüdit uud nnleaeilidi «iud.

Dem mantn'lbaflcn Sinne dnrch Annahme einer Lftdte

ft«&ali< ltVii, ist iKitiirlicli nur i-iii VerMuli.

**} Nümi. dciii Cliariiius zugleich mit L'um|>bilus.
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Z. ^^2 nii.l <]< r tol^i iuli'ii Zeile einige Wörter.

ErlüuU-ruiigen oder Feilerübungeii, die «püter

wieder getilgt rintl. Aneb 8ber dem Text der

letzten nnd vorletzten Zeile befanilon sieh (>in7.eloe,

später nusradierte Wörter. Ich leue Z. 32 /ert

deridet ele. (V) (nicht /tu ........ de-

fidtty. Ek aebeint dieedbe Hand xa sein, welche

auf flersellien Seite Z. 3 iU>er uon iuuno tempore

die Erklitrnng in valde diver/o geschrieben hat.

Auch in seiner prosaiaeben Form enibebrt die

Soene nieht dea latereaaea als Beleg einnr auf-

inerksatncn Ijektiin- iin^ere- I>i<liters iin<l vor

allem hIs eine Nacliuliniiuig »einer dialugischeii

Form. In dieser Htnmoht ateigt sogar das 1n-

tereaae, wenn wir das Kutsteheu iler >Seene nicht

ins Altertum, sondern in die Nälie der Zeit unserer

Handschrift ansetzen. Hine VeröfTeutlicliung ver-

diente frie daher aehr wohl. Dafa man indes damals

\'er>e, ;iueh nur selileelite, Uin ti Art des Terenz

liiil)e Ini'.ien küiiin ii, lie/.weiHe ieli diuelciur*. (iiel>t

man es aber uellnst za oder verlegt uuiu mit F.

das RtSek in den Ausgang des Altertams, ao iat

sein Wi rt ^an» vorwiegend ein üttenirgeschicht-

lielier und niieli dieser Seite allein war der Scene,

die dichterisch völlig unbedeutend is^ allenfalls

ein allgemeineres Interease absagewinnen. Fast

nnauHgesetzt hat man im M.-A. aicli mit Tereu/,

beschäftigt, wenn aneli in den verschiedenen l^än-

deru mit wech^eluiiem Eifer. Niederschlüge dieser

Beadiifltignng bilden die venehiedenen Scholien-

maaaen, voran unsere Hedaktion des Donat und

spilter der Kugrapliiu»', aber auch noch andere in

lilngereu Zwischenräumen anfeinunder folgend bis

in die Hnmaniatenzeit hinein. Dieaen Kommen-
taren, in welchen natürlich ältere Kommcntnre

X. T. wörtlich benut/.t sind, ontspracheu meist

besondere Eiulcitungeu mit der llta IVrenti an

dw Sintce.**) UraprBnglieh gehörten also ge-

•'^) Daf« e» eine solt lie auch von Franc, l'ntrftrca ffiebt.

ilit! Iilii^st u' <'''ti' kt ist (nRinl. Iiei W'r-it. i'iimv aus der

Mailänder Aui*K. von 1170). WAf eine von deu ltwinani»teu

vergesMeite Tluit»*riie und i»t ervt Ton P. do Nolbae
( IVtr.irqui- i t- . S. ITi" 1' witiler hcrvorg'i zü^'h niid

lH'.s)ir<'iliL-ii iviirdcn. Iih lifimtz' ilii' (iele^feuliuit. inii

niitzuti-ili'M . »as irh mir ilariil'ci' au-' eiigliacben uml

iultenUchen itibliothckcu notiert tmüc. Ohne Angabe
doli Verfkssen steht sie (.\nfani;: De Ter. rita t» an-

Hijuis lihri.-. tiiiiltd rrpi rimitur : Si-lilllN: hrcrifff ilr Trr.

ilivia mmto) im (Vd. BimII. Dorv. X 1. 6. 8 (llt. Jh.);

Chelteiih. n. St 244 (Fermra 14fl3. angeblich 1802) nml
Mrir. Mii*. Ail.l. lÜNiT 'I-Vrmra ll'i.i). Mar). 217".. 'J.V.x!.

•JtiU; U m Ituilier. ('•.(!. X\X 1*«). IJl. .'Ob: Miilaiid

Ainbr. .1. it'j. »U]i. (lä. .Iii. , \ • imli^ Marr. I<it. Xll

i'<4. ir>. .Jh.). Der ciufAche Verfassemaine ist au die

Spitze ((csetst MaUand B. Ambr. a 00. siyi. (14(18)-, als
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wisse Kedaktionen der Vita, von denen manche

noch ungedruckt .sind, höchst wahrscheinlich xu

bestimmten Argnmenteniblnngen nnd sonstigM
Seholienmaaaen, und diese lassen sieh am oinfiu-h-

steu nach der rorgesetzten Vita und den Hudereo

Einleitungen gruppieren nud klassiBsiercu.^') Die

f.'/.o/.i/.i <U Trratti» des Kr. 1". ist. sie bezeichnet Florenz

Laar. ;</«<. W n. 1«; lt«ui Casaii. ('. J?« {= C. V 9;

Jb.); als Stntentia de Ter. vila Neapel, Bibl.

Oongreg. Orat. 1431); als seine Pritefatw in Trr.

Brit. Mns. Add. 100«1 Bl. -Jl». It.>m t'hiir. H. VII JM»
ll.'i.. nirlit 1;!. .Iii.); als hitrfxlurtio qiiniii i ,,iiipendi<HM ad
com. Ter. Mailand Ambr. K. 174 sup. (14Uö), ala Vita

Ter. trterfda (Cod. txttrta) ex üeH» dnt fr. petr. Bodl.

('an Air. !():! (!.'.. .Iii.). Die -,'T.ifste (M'wSlir liief- t die

Uliersclirift der \'ita in einem Hurlei. J.'ii") (14. .Th.):

Frürifci Pttrarche laurenti nramfio fa Terrtt' iftr füll

{mtfiierifi; ans dieser esantlo ist dann mebrfscb eaeomtio

(forden: BrIt. Mm. Add. lOOf» (1410); Valfand Ambr.
E. 7. iiif. il.'i. .Uli. Au ( iiii'ii \M Uii iiuih kurzen Koiu-

lueutar zum (ganzen Tereuz, viellt ii:lit nach Vwrleauu|j;en

von ihm Aber Tsrens uleder(gschriebea. mit der Vita nis

Kiiilcituni; iiiechte man denkes na«!i der Uhersi lirift im

Cod. (»xfurd Matrd. Coli, I1. M (i:i. Jli.l Piil>. Trrrntii

Aff rl eouo di'ii ' rum iinn<iltititinil)U.<< t'rnin i.-ri l'rlrm chL

Ks fehlt nicht au Aubaltspuukteu, welch« diese Annahme
zn nnterstfttsen scheinen. Bezng «ronommen ist anf diese

Vitii im Aiiselilufs an di'' d in Tnul. (trusiiis /uife.si lirie-

Itiuie Vidi Ti r. im Cod. l''liireiiz. liici aid. M. I \' 2H

(11.613; 15. .Ih.i.

Fflr die Zeit vom 7.-9. Jahrli. hat man jetzt in der

Mx'lit'u eriM-hieuencn üorir^amen und uUtzlirlicu und dalK'i

Cnt»ai^unjrsvMll( u Aus^j^ibe diT S, hi,!i,i Tm ntimm vi>u

Fried. Schlee (Lipsiae liSUaj festen l^eo unter den

FUrsen. Kine Vita Ter. (Aafiinir: Legitmr auetor i»ie

Africiiiiiis f'iiis.Hf] und allLiiiiii'iu«^ Kiuliifiiuir fiudot sirli

erst in dc-s<>n •TtiHum siltuliiirum i/fiiux (('minmmt.

reetntior)' (S. Hi-J ft. i. Vieles andere nnd nicht Un-
interessantes ist noch ttnbfksiint: s. B. eine Foruetanng
der sogin. Vita Amhrtmma (n. Ritsrhi in Refffernch.

.Suet. .S. ."kil n.) in Cnd Hudl. Cau-'U lof. W lÜ. ln'.'a.

Z. lüff., ein Traktat, der »iclt zu Euauthius uud Duuat

Teilet wie- die voisusgebende Vit» m Snetoa ('Donat);

zweite (pnsalaciie) ArgaueBts zu allen Stücken, wie

Uinpf. aas Cod. C bereit« zum Kuu aliciu in i^einer

Terenzau.sjfabe abi:rdru<kt bat, zur Andr. ui.d znni l'lmr.

s. B. in Cod. UarL J»m (11/12. Jakrh.) Bl. 7Ua, auch in

Cod. Addit. 140Mn des Brit Mtis.. an bknü^ten xmn
V.'ni . I'li.ir. uud /.ur H. c. (Cheltenli. u. I>4-J. !>77: Bodl.

( auiiM. lut. Iii;!. l)iirv. X 1. .V N: Oxt. Mnird. Coli. n. i'^

u. a.i, zu allen S(üi ki-n aber luuli uiriueti Notizen der

U4>dl. Land. M. 75. Besondere l'räfatiuuen su allea

Stacken hnt der Cheltenhamcr Cod. 070 (n. 15) nnd ebenso

Kiulcituuy; und Ari;uuiuutf, die als ein viTwii.s.serter ItKuat

zu bezeicUueu sind, der Budl. Auct. F. 2. 13 (12. Jahrli.).

eine Hsndwhrift. die Qbrigens den beksnwten Büdefhaad-

siliriO- II 7uzt;('ii^'i'ii ist. C'>d Bodl. Auct. F. VI iT

I lü 11. .labrii. I. in dem sich iiucli der 2. Austfani; der

Andria ündet. hat neben dem fiographius t bicrfrir wichtit,'^)

eisen swslten Kommentar Ton sweiter (aller) Hand. Auf

die vieles anderen Stflcke, mit desen im fitthea oid

1». JnU WOCHEKAGHRIPF VÜR KhASBISCHB PHILOLQOIS. 18B& Ke. SO.
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Al>.s<'lir('il>cr lUr IVreiizcodices wumlteii aber aiteli

ein eklektisches Verfabreu uu uud veriuischteu so

die anf beetiininte Zeiten und bestiminte BridSrer

snrQokgehenilei) ScIinlieuiniisHen. In diese Ge>

sclnelift' ck-r 'lereiizstiulieii den S. Aiis<rang der

Audriu eituureibeu, wüi-e wulil luüglicb, jedeufalla,

BOTiel ieh sehe, der einzige Weg geweien, «af

dem das goringfogige Machwerk oiue» mitt«la1ter-

liclieii Sclir<nl>orB eine w'issonsclinftlirho Behaiid-

liiug auf breiterer (iruitdlage zuliels. Ich biu

geneigt, den Yerfuser der Seene in dem Kreise

derjeDigeii zu Hiiehi>n, über welche dlo frointue

Nonne Urotsvitha ('J. .lalirh.) kbigt in der ^'^>r-

rede •tii ibreii sechs christbeiieu Ununeu, dals sie

^iieet alia ^mtUinm »pemant, Tireulü fiffmnita fiv-

quwtiut Uetitant'. ßekuniitlich sind jene selbst in

Prosa, aber im Stile und mit dem Wortscbatz

des Tereuz gcsohriebeu, deu sie ersetzen suliteu.

Statt eoleher üntersnchangen eifnbren die Zeilen

eine textkritiHche ßchandlnng vnii unvordieiiter

Ansnilirlichkeit und <Jnin>lli*bkt'it. die dein Verf-

übrigens, wie ich gern liervorhcbe, Gelegenheit

giebt, m leigen, daA er'in den alten KomSdieu-

dichtem niid diT Mtteratnr darüber gut Bescheid

weifs. Kaj>. II (8. H

—

22) hamlelt von der Her-

stellung des Texte:«; Ka|i. III (S. 22—28) giebt

noeh eine Erläntenrag aeioes Inlisltes and gar

eine dentsehe ( bersftznng: Kap. IV (S, 28-35)
beweist, dals Tereuz nicht der Verfasser sei, woran

niemand wohl denken konnte; Kup. V endlich

(a 35—38) handelt von ihrem Verfaaaer. Hier

werden die wichtigeriMi (d)cti erwühuteti Fragen

kamn gestreift und uns uuzarcichendeu Gründen

wird der Verf., wie eehon erwKhnt, dem 4. Jahrh.

n. ('lir. /.ni<;t'scliriidHMi. Mit gleicher ZoTersicht,

aiber ohne das I5cwcisii\atrrlal nach irgend einer

Seite zu vermehren, wird (8. 3ti, Anm. 1) der

2. Ausgang der Andria mit Ritsohl n. a. dem
7. Jahrb. d. 8t. zugeschrieben nnd nnfSchaupieler-

krcise zurückgcintirt.-"') Die früher von mir da-

gegen vorgcl>rachteu Gründe (N. Juhrb. f. Phil.

1876, 8. 335 ff.) hat A. Spenge! in Bnrs. Jabresb.

d. J. IH7»;. II, 8. 364, auf den F. sich beruft,

wohl abgelehnt, aber za widerlegen kaum Ter-

Hucht.

Göttingen. Kurl Siiatike.

spUea Mittelalter eifrige Schreiber toii Teronzhand-

•diriften diese bereichert haben, iKt liier nirht der Ort

nlher < iiixii);i'ti)'ii.

Kenntnis des 2. Ans^augs »cig% der Verf. nnserar

Seene bei BestiunaBf; einer Uitgift voa teehs Tsleaten

(TKl. n. «eitm V. 21).

Cramer, Dr. Adolf, Über die ältesten Ausgaben
von Manilius' Astronomien. Balibor 1893.

SO S. 4».

Vorliegende AMi indlnng bietet einen sehr wert-

vollen Beitrag zur 'IVxtjreseliichte des sog. .MuniliiH.

Sic giebt uns genaue Kunde voa den 14 ältesten

Dmeken, von der editio prineeps des loonnes Re-

[.(iiinioiitainis fN'nrrnib. a. a.) an bis zu der des

Molinius
;
I,uj^(l. l.'i.'>l n. I5<»<;)- Nur zwei der-

selben, einen Nachdnick der Aldina (Ueggio IbOS)

nnd eine in Parma befiudliehe (s. I. et a.) hat

HcTT Gramer niclit eingesehen. Die übrigen 12

werden pfonau bfsi-ln icli. ri l Kap. I, )». (i II»), ihr

\ erhiiltni.H zu einander dargelegt (Kap. 2, p. 18—
27); den Seblofs macht eine Znsammenstellmig

der in den >llte.stiMi enthaltenen Uln'rschriften

(Kaji. .1 p. 27 bis Kndo). Dnreh llt-rrn ('ramers

Arbeit sind die Llber.sichten über die älteren Aus-

gaben bei £1. Stoeber (praef. p. Ii) and Pingti

fintrod. als beseitigt anzusehen. Aus Kup. I

hebe ieh besonders den Nachweis hervor, dafs

die Ansicht, Poggios 8ohu habe nach der vom
Vater gefundenen Handsebrift die mit Unrecht

für die ältest«! gehaltene .Ausgabe zu Tlulogua

(1474) veranstaltet (l'ingre introd. p. XL\), auf

einem Milsverstäuduisse beruht. Zu deuiselbeu

Ergebnisse komme ieh dnrdi eben anderen Sehlafit.

Die von Poggio gefinidi'iic Handschrift ist waht^

scheiulioh die in Madrid betindlicbe (NationalbibL

M. 31; deren zweiter Teil X 84, jetzt von ihr

abgetrennt, am 8ehlusse ein Autographon von
'l*i)ggin.^ KloreuHtins' bietet, vgl. 8itziiitgsbfriehte

der philusuphisüh-histori-schen Klasse der Kuiserl.

Akademie eto. 113. Bd. Wien 1886. 8.215 ff.).

Nach den Anfiilirtingtni bei Cramer kaun ich eine

Iknutziitig die.ser 1 lamlsi lirift in der Aiisgiiln' von

Uologna nicht erkenueu. »Solche Ueontzuug würde
sich finden, wenn Pingr^ Vermntang richtig

wäre. Besonderes Interesse beansjirueht die Be-
handlung von Muniiieontris ,\usgabe (Koni 1484),

weil die.ser als luterpolator des Dichters gilt.

Drei Verse seiner Anqpabe (I 'M, 39 n. T 631)
sind bis jetzt in keiner llan<lschrift gefunden

worden; die zweite Hälfte von II !t.'»_' i>t wenig-

stens von niuderuer IJaud in die älteste lirüaseler

Handschrift eingetragen. Ob freilich sie von

Honincoutri stammen, ist fraglich. Noch immer
tiinchen Verse anf, welche bisher unbekannt

waren. So bietet die Madrider Handschrift (e)

hinter I 611 den Vers: INingit et origenen ehela-

ruin summa r^dit— und er findet sich auch in der

ihr nächstverwandten zn If ini. dem l'rliinas No. (i()8

("Taugit et origiucm thelaruuj suuunu rcgidit'). —
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Nacli S. rj bietet Honiric. (wie j-cliuii ed. lioaoii.,

s. S. U) einen 'ueiien' Vers zwiscUeu IV 752 u. Ibli:

^Taarus habet Scythicos portns sianatos in arcos*

(Jie cd. Honoii. hatte iiofh 'pontns'). Wie eut-

^tand iilter dieser 'uciie' Ve^^? l>ie f^anzi' Stille

luutet (7i)2): In caucrum et telluM Aegjpti inssa

oatare, Tatum habet Seythiae montes AsUniiiue

poteotero, et molles Arabas, siluarum ditia regna.

Enxinos Soytliicns pniitii)^ siiuiiit' s iu arens etc. —
iJie Verse l^y.i, 704, 7;)5 koutamiuiert die Müii-

eheoer Handschrift (ra) za folgendem: Tannn
hab^t Sojtliicos portus sinnatnü in iircos, nnd
diesen so entstandenen Vers setzen Honou. nnd

Boninc. ala neuen vor 753. — IV 312 lautet bei

BegioDi., Boninc., Dnlcinins, Moliuina Astrornm
prineeps primani sibi uiiulieat partem; er fehlt

in Hnnon. iiml Aid. alter aiieli in C T| mp und

findet aich in richtiger Faäsnug (Namqoe arios

prinmm partem ribi aindicat ipsi) in g 1 e Tj. —
Das Verhältnis dieser Ausgaben zu einmuler er-

örtert das 2. Kapitel. Xaeligewicsen wird ilie

Beuatznng des Uegioui. duruli 2 alie italisulie und

durah die des Boaineoutri: nnabhängig ron Re>
gioni. ist die Bodoq.. welche ihrerseits benutzt

wird durch Dnlcinins (1 iSMi. Aldus (H!t'.)i. Ho-

mana (1510), beide I'ruckuers (ir);>3, 1551J; end-

lich hat Boninooutri Einflnfs auf die folgenden

bis zu Molinins hin. Mekanntlich finden sich die

Leaarten des Moliniiis unter Jacob« Texte (Aj:

lie aeigen den Tiefpunkt der Textkritik des 3da-

niliu8.' .Allerdings lassen die meiafeu dieser Les-

arten sieh in den jüngeren naiidsehriften. einige

Hchon iu 0 uadiweisen. — Noch war es Herrn

Cranier nieht nx'iglicli, das Verhältnis der ein-

Kolnen An^ben m IjcHtimniten HandsehrifttMi

dar/ii^tellen; holfeiitlicli wird ihm diiv« baM ver-

gönnt .-«ein. — Für die vorliegende ebeu:»o uiülie-

vollo wie gehaltreiche Arbeit sprechen whr dem
Herrn Verfasser nnseren Dank ans.

Hannover. Theodor Breiter.

C. Hentze, A nl
l
it n ii ir /nr Vurbereit iin u' auf

Homer- (hlv^., III (.,>. XllI -XVllI. III S.

IV. Ges. \1X -\.\IV. litis, (bchülcrkoinmciitare

za griedi. v. latoin.- Klassikern V 3 u. 4.) liCiii/ii;.

Toubnor. 1893. In Ijiinw. geb. ä 0.80 A
Das erste ßändchen die^e> Schülerkomnientars

yair Odyssee ans der Feder ('. lleiit/.es wurde von

dem UntUi zeichneten in dieser Woch. \ III, l.s;tl,

*29/;iO angezeigt nnd daselbst in einer Fufsnote

schim des Krxrbeinen.s eines J. Händchens gedacht.

Nunmehr ist die gaii/.e < )dys-ee in <ler Weise von

Noten bugleitet nnd da.<> Urteil des Lulcrz. kauu

804

nur <la.sseibe sein, wie es itt jcttcr Anzeige des

1. Hiiudcbenü biutete.

Der innere Wert nnd die Sofücre Ansstattnng

siud gleicherweise rühmend hervr>r/nhelM u. Wenn
man sich in <lie Absieht des Verfa»ers liiiu'in-

denkt, mu hat mau bezüglich der Fai>suug weder
ein Mehr noch ein Weniger za w&nschen. Zu»
viel Hilfe wird sicherlich niamandem geboten er-

scheiuen.

Brüuu. Yogrinz.

H. mit, Griechische Schnlgrammatik, in Vcr-
bliiilnn!,' mit .\. l'rock-:< Ii lunl 'I ii. liüftner-

Wohst bcarbeilet. 4. verkürzte AuHaye. l^:ipzig,

0. G. Tenbner. 1898. YIllo. 210 S. 8. 2,60

Die 4. Auflage der griechischen Schulgram-

matik von H. l ble ist im engsten Ausciiluls an

die neuen preursischeu Ijehrplüne bearbeitet. Trotz-

dem sind keine einschneidenden Änderungen n5Kg
geworden, sondern die finheren Paragrapli' n/ ililen

konnten fast durchweg beiltehalten werden. Hn
einzelnen freilich üiud manche Verbesseruugeu

vorgenommen; besond«« ist, was allgemein er-

w^ul^eIlt sein wird, eine grolsere Mesehräiiknng

anf dujj Regelniülsige und Notwendige in der

Formenlehre sowohl als in der Syntax eigetreten.

Neu hinzugekommen ist ein Anhang, der einen

kurzen .Abrifs des honicrisclicn nnd herodoteiscbfn

Dialekts enthält. Die Neubearbeiiuug hat also,

wie man sieht, die Hrnuchbarkeit des nach Korm
nnd Inhalt gediegeueu .Stdiulbucbes noch erhöht,

nnd so zweiile ich nicht, dal's es in seiner neuen

Ciesttilt ueue Freuude zu den alteu biuzuerwerbcii

wird.

Baden-Baden. J. Sitder.

AnszRg« iias Zeitschi-in^n.

Juliriiuili des Kaiscrlii'lt Ueulselien Anliao-
loj;is< heu Instituts. VIII, 1.

S. I—39. Josef Strzygowski, I>a8 goldene Tlior

in Konsfantinopel. An der Porta aurea in Konstant!-

uo|ii'l, jel/t deia lhiu]'1stiit/|iiiiikt lir: üii kis» Iii ii

Festung Jedi Kuie, sind zu trennen das Xriuuiphtliur,

welches nach 388 erbaut, im Jahre 991 beim Einzöge
Tiicode^iiis des Gr. feiti-,' L'ewesiii sein dtlrfte, mit

deu l'yloaeii und d.is zur Zeit Tlietidusio? II. auge-
li-_'f*' rnijivhiiHii, d.is einen davon wesentlich VOr-

schiedeiicn arcbitcklunischcu Charakter trägt. —
S. 39—51. Keinliard Keknl^, Cbcr einen aniicb-

lii lieii Au-N]irueli des Lwipi», sieht in den bei l'bnins

dem l.jsiiip in den Mund jidegtcn Worten: <ilj Utit

/ttetoa quulv» enftf hnwiue«, a »f tjuale» vitlfTrutitr

fKüi-. tiiilit die Formnlicrnn,' dos Kiliisller< >-ell)st,

üoiidcru das Urteil eines Kuustgeichrtcn, wclciicni da-

19. Jnli. WoniKNHOHItlin' FOK KLAMSlNC'UE PIIII/>IXM»IB. IflOS. Na. 39.
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lioi der bekaiiiito Aussprucb dos Soplioklcs Ober

Kiiiiiiido>; vors(liw<?lito. — S. 51— öl». (Uto Kuss-
liiiili, Vier iioiKpejaiiiscIu' WaiidljiM>r. I. I>as v<in

Uclbig auf l'olypbemos und Galateia godeuicto Bild

stellt vielmehr die Liobeit^ronc eines Satyrs mit einer

Nympbc dar. II. Auf licin (Jnniiliii' ilrr mut
Orj'ro ist das ristc /.u>,umin iitr<»rtVi» des .I;i>f>n imd

der Medeift in K«il< his vor ili in Tempel drr Hckate

zu cricennen. III. Dos Wandbild der ra»a d'i IHu-

thtvimt* erkliirt sii-b durch dii! V<'rse Ht'sioils Thcofr.

;*.s7 ff. (djcr riiaeilioii, den Tt iiipi'lliiittr dt-r Aphroditi'.

IV. wird das Uemiüdc mit dem irestzuge der Vcuus

Poropcjam Rcdcntet

Archäolugibchor AnzciKt-T, 1893, I.

S. I—.V O. Ricbtcrs Vortrag; Uber das Pon-

tlMion in der Itrrliix r Anli (!vM ||s,iiaff, Marz lS!t:'..

— S. 5— ü. K. itetbc, >kütizcn aus Bpaniscbcn

Museen. — 8. 9 f. pnbliriert A. FnrtwSngler eine

n»yk< iiiscli(- V;i^r slrittrn St:N" im 'Mii^ciim von Miir-

scilk', dcrt'ii Daoti'lliiiu- n Ücscliaui r wie eiiu' aliu-

lielie New Yorker Va il den Grund des Mecros

versetzt. Seegcwäcbae und ^^^tQoi, die heiligen Tiere

der Aphrodite an der artiuHsi^hen KQsle, sind ab^'e-

bildet. — S. 1(1—27. Sii/uiii:~lH ti« lifc der Berliner

Areb. (icsellscb. Xov. 1»92— Jan. 1»93. — S. 31 ff.

Bibliograpliie.

lir.iiu \h. 16. 22.

S. 225—234. Nelcrolog auf Anastasios Byzantios.

Von V/. N. 'Pnvxr^c. MS. S.")«. fJericlit über

finifje in ('lialki<^ aiit läilx'ea ücI'iiikIciki Grabslclcn,

mit Alibildun-,'. — 2-2 S. .C?: - 340. ./. lUxiXui,

Üerii-bt Uber eiueii ßcsucli von Delphi and ttbcr die

durtigen Anggrabungcn der Franzosen.

IMiiloIoRus 51, 4.

S. .'.(•. 1. Th. Billtncr- Wobst, Der Tud des

Kaisers .Inlian. Am hislttriscli treuesten siii<l tlie

llcricbto der bciduu Augenzeugen Magnus r. Carrlme

und Ammian: Paricistandpunkt spiegeln wioder die

Naeliriehteii bei (ire^'or v. Naziaiiz (or. 5 eap. H»)

und l.iltanios (ep. S. (il2, l^tl'.): dazu kommen die

pliaiilastiscbcii AnsscbiiiUi'kiiii.L'eii iles Aarolias Vi<tnr

(eap. 43;, l'bilosKstorurios (VII 15) Suzonicn»«. (Ii. K.

VI DTbeodoret (III 25) nml der spütcn-n eiiri-ilidien

.Sclirifl>tellei-. — S. 5.1(1. Tb. Staiii;!, Zu Colmiiella

de ro r. I pracf. c. 2b: 'spuelavimus' fttr 'speruvimus'.

— S. 581. J. Miller. 'Am Frage nach der PersAn-

lii likeit di N .Ap<dl(initi> von Tlijana. \. i-iii Mi i<-fiT

der .Majjie \on nie ht selir lioh(;r f;( i<-titier Bedeutun}.'.

— S. 5«5. A. Srutland, Odyssee x 174 ff.; 4 Kon-

jekturen. — S. 5'.'2. Tli. Staugl. I'anogyrici I-atini

1(1, Hti p. 242, 5 B: prrnicilal« confm't. — S. 50.S.

M. Sehueitiei, l>iu llyiiinenl dis BrnUlic- in iincni

Vurbaütuis zu Nouuos. Vergeicbung iler Metrik des

Monnos mit der des Proklo« und 8]>rarhlirho Nacli-

ahmnngen de- letzteren. — s. t;ii2. .1. Kaer-t,
Der Bricftteeli^t l .Vlexaiiders des (in>r>' n. i Kr«eiterung

'der Forschungen zur Gescbieliti' .Mix.mders des

ßrufBOD'. Siuttg. 1887, S. lU7ff. desüclbcu Verl.)

Ilatareh and Athenacns bonntxten dK<8eIbc Briefsamm-

unt;; di<- Briefe sind apokrypb, da ihr Inhalt teils an

sieh verdaihtig ist, W\\> mit ilen Tliatsaehen der

liistoriscfaeu Übcrliefennii; in Widerspruch steht. Aueh

die in Sammlungen vereinigten Briefe von l'bilipp

(Pio Chry?. )». 8 1 R.), Enmones (PInt. Knm. 1 1) Ito-

lenuifus (l.ui-. pro laps. in sal. tf Ii') Aiitijiatrds

i>»idas 1 4"^1 ed. Bernh.) siml in sp.itcr Zeit nach

rhetoriselien Jlotiven verfallt. - - S. t)22. M. Pot-
schenig, Zu Ammian XXV. — S. (523. W. Schwarz,
.lulianstudien. I. Ki litlieitsfnii,'e .lulianisiher Schrifton.

II. Die von .Julian uikI seinen Zeileenosseu hanpt-

sücblicb gelesenen antiken öcbriftsteller. — S. 653.

O. Crttsias, Ad Herondam addenda et corrigonda.

— S. CM II. K.,.tlin, Zu Tbukydidcs I-IV. -

S. t;i'.3. (1. ( ru-ius, l-jip<dis fr. 27(1 K. — S. (>iJ4.

W. Knill, Zur Kritik <le-i Q. Aurelius S.vniniathus.

Bi si>reehuii).' mehrerer Stellen. — S. (idO. M. Pct-
scheniu'. Zu Ammian XXV. — S. tJ'd. P. llosen-

stoek, l".in Bcilra;; zur I'rubus-I'ia;.'e. Die ijramnia-

tischen Werke bei Keil, Gr. L. IV tragen des l'rubus

Namen mit Unrecht , die CatltoKea entstammen dem
IJepinn des 3. .lahrhundiTts, die Instilnta artinni dem
Beginn des 4. — S. (isii. M. ri t>chenif', Benier-

kunuen zum Texte des .\niinianus Man ellinus XXIII*

XXXI. — S. 692. M. Kraschcniunikuff, De sacro-

mm mnnicipalinm notionc obserrationes opiifrapliicac.

— S. 704. M. Manitins, Iii itra'je zur (ie-iln<Iitt;

rüuiiscber Dichter im Mittelalter. Benutzung Lucans

in Pentschland, Frankreich, Italien, Grobbritannien

und Sjianien. — S. 720. A. Chanibalu (Köln),

Flaviana. (Fortsetzung von I'bilul. 47 S. 569 u. 7G5.)

ZnsammcnsIcUuifg historischer Kleinigkeiten: Uber die

Zeiten der Konsnlatsdu&ignationen, iNwignationcu aber

mehrere Jahre hinans, die Ilnndscliriftpn der Kon^tniar-

fasleii, dir Aniinlniii L,'! II der Bi'L'eln-idK-iten di - .1. Td

in l aeitus' Historien (I. städtische Begeheidu il« n

zum 21. Juni, II, Kriege — deutsclicr Kririr Iiis

Mai, jüiiischcr KricL' his Anfan;: Mai, deutscher Krieg

Iiis 21. Sejit., jodiselier Krieg Iiis zur Kroberung

.lemsalems 2. Sept. — III. ROekkehr Vcsjiasians nach

llum — August bis Oktober — und slUdtische llo-

gebenheiten bis zum .Inhrossehlnssc), zor Mflnz|irilgang,

ilie Ver!n"^-(Tiin;j drr am Mn re flibronden Sira^r von

Antiuchia nach .VIexnndria, der Marsch des Titus \i>n

Alexandria bis Caesarea, der Kultus des Mars Ultur

von August bis Vesiia-ian. — S. 734. M. l'ct-

schenig, Zu .Vmniian XXXI. — S. 735. O. Crusius,

7V{iij*'f'f Iii Iiis .Miirder .Iiüians (zu I.iban. 11 p. 31,

14 Vi) — S. 73». U. Cr. Thongvßtfse auf Gräbeni

(zn Properz IV e,?.*)). Wenn auf dem *Tnmu1as tenao*

eine S urtn \i tii-. anijdiiini cell«»' •^li ln ii ^-iill, so muls

als (ii '.'i nsatz die Sitte iredaeht ^\erden auf das Grab
eines Mildcbcns ein grazi<ises scblankhaNiges Gcläfs ZU

sielleu und dieses auch hei den lUinicrn Brauch gewesen

sein. — 8. 73!). J. Lnnak (Kas-in), Znr Medeasage.

Ober die ifiuuncxit der ^Icdea hei Knrip. Med. 1 l .s5 f.

— 8. 740. j. ZablfU iscb, Arist«telcs' Metaphysik

p. 1029 f. — S. 745. II. Lcwy, Über einige Hesych-
< 746. G. Ilelmreich, Zum .\non.Mnus

,f/(»i (i<f i/ii/.fiuii>. — 8. 74". II. lieifer, Zu Cicero

pro Knseiu .\merino: 5, 1 1 ^an.!nini- dimitlondis suis;

22, 62 in uiinimu maxirocj 37, 1U5 suspirlone;

40, ] 18 a gladiatoris uorcreccssisse. ib. R. Ehwald,
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Zu ArnobiuB and Cicero Cat. Ul und S4'«t. S. 751.

H. Kftstlio, Ztt Q. Cvrtias Roftis 3, lu, 4; 8, 1, 25;

10 ,9, I.

Hermes 38, 2.

S Ifii. r AVilckoii, Kill nnicr

IiiiiiKin. lii'-pici liuim und Tt'xt üiucr l'aiiv nisliand-

scliriit ili's IterliiMT Museum;', welche auf der Uilck-

scitc der ülüUcr geschrieben ist und einen Rotnau

eiitbftit, dessen Ilauiitporson Ninns der OrQnder von

Ninivc ist. Mi tirere l'nist.iiidc erlauben di<< llaiulsrhrift

in das erste Jahrliundert v. Chr. Iiiiiauf^uriu ki n; der

Roman wOi-do a]so für uns der idtcste sein. S. 1!>4.

I!. Niese, Zur Chronologie des Josephu^: 1. ( ber

den von ihm im bell. lud. benutzten Kalen<ler. DirM-r

plich dem tyriselicn und war ein .lulianiselior. 2. Die

römischen Kuscijabre. Kleine WidersprQcbe beruhen

anf TextTedirrlinis; die Jsbre bedeuten Kalonderjabre.

.3. Die .Tubre der Imsnionai^i b< n I'iirsleii Indaeas und

ilic ebronogmiihiselien Zeitbesiiiiiniungeu. Das Dalum
filr den Anfang llyrkanos II (Ol. 177, 3) hat keinen

Werl; nur die dem hell. lud. und den Antiquitäten

$;emoiusamcn Hefrierungsjahrc der Fürsten von Simon

all können als glaubwürdig gelten. — S. 230. U.

Wilclcen, Uricch. Urkunden aus Ägypten. 1. Stcucr-

professIonen (ifno^yerf)- 3. Periodische 'Volks-

z.ilil'iiiL'iu oder Ccnsuseiii'.'aben {xiti' oixiay dTio-

y{>uifi(i). — S. 252. A. Dus-c, Die neu|datonisclio

Ix-bcuhbescfarcibung des .Vristotcles. 1 . Die Vita I'seudo-

AnuDoniana. 3. I)ic Vila Marciana. Diese ist eine

Snmmo von kompilierten Kxecrptcn. Die (Juelleu-

8(brift>ti'llrr ^ill(l l'tijlctiiäi's, Sinipliciu^ uinl OlMiiiiiiMlor.

— 277. Aem. Thomas, Hiscciiac quaestioucs

Jn Ii. Annaenm Senecam pbnosophum, Behandlung

dnxclncr Sti lbn der Dialoge, der nfleher De beiicfieiis

und De eleiiientia, der Episteln und Diebtiinf-'en. —
S. 312. Vj. Bnsolt, Die korintliiseheu Prytauen.

Der Überlieferung nach regierten in den letzten 90

Jahren vor Kypselos I'rytanen, die von den Bakchiadcn

gewaldt Nviirdeii . doeb ^.iud dii ^e iiarliri.Imi i^rb und
orfuudoii, Ulli den Zoilrauui vor ivyp&eios auszufUlcn.

Der Name Fiytanis ist iKdd d«B Ante entoominen
\vorden, webhcs nach dem StorsB der Tynuinis cin-

getubrt wunic.

Acadomjr IIÜO.

8. 481 f. F. V. Bcnnctt, Über ftnf von der

Jtüdleiaiiiselieu Hibliotiiek erwnrbene FragiiK iite. w lebe

in palästinischem Syrisch Teile der Uriefe an die

GoloasBr, 1 Thesaal., 8 Timoth., Titus, sowie einige

Terse aus Numeri cnihalten. Sie wurden ISf)l von

Gr. J. ehester in Agy]ilen (.'i funileu uiul sind vcm

6. II. Gwilliam entziffert. Sie repräsentieren einen

von den Übrigen syrischen Übcrsetxungen völlig ver-

srhiodonen Text. — S. 485 f. Rob. Brown, jun.,

I>ie 10 I'atriarelien des IJerosus. Verf. ^^(lldet sieb,

gegen Homniel, der die 10 vonsintliutlieheu Köuige

des Derosus mit 10 vorsintflutlichen Patriarchen der

Genesis idcntitl^ierl
!
I'roeeedings of tlie Soeicty of

Biblical Archaeubiirv, M.ir/,), und stellt als I'ort-etzung i

/u seiner in der Aead. 1884, 31. Mai gegebeneu i

Arbeit dun Nachweis in Aussicht, dafs diese Köuige 1

viclmobr mit gewissen Sternen der Ekliptik in Yer- |

bindnng stehen. — S. 486. In der üambridfre
Pbilological Soeietjr vom II. Mai tmir Sandys
^'erbe'•'^e^Ull.'en zum Texte des Petrus Kvanfiolinin«

vor, I'ostgati' bandelte über ein neues Manuskript
des Pro]>erz, webbes sich im Ucsitze des Karl of

I.ei(-cster in Holkbaui betiiidet. Ks steht dein I^urcn-
tianus 3(5, 4'J (Uaebrens 1") nahe, kann aber nicht

aus ihm, sondern mufs aus dessen Archetypus abge-

schrieben sein, den Petrarca besafs. Der Wert der

Handschrift besteht darin, dafs sie uns an Stellen,

wo .V verloren ist und V und N nicht Obi n in-f iirnnen,

die Originallesartcu dieser Familie eruieren iiiltt.

American Journal of Archaeology. Jan.-Marz
181>3.

8. 1—16. Harold I'owler, The Templc oii tlic

AcropoUs bnrnt by tho Penlans, behandelt die spütero

Geschichte des von den Porsom vorbrannten Athena-
tein]tcls auf der Dur;; \on .\thcn und kommt zu <b in

Ergebnis, 1. dafs Pausanias diesen Tempel nicht er-

wälnit, 2. dafs das Fortbestehen des Tempels bis ins

4. Jahrhundert nicht bewiesen ist. Aber bis zur

Vollendung des Parthenons nuils er in irgend einer

Gestalt bestun<Ien haben, ila die Athener in der Zeil

zwischen den rcrsorkricgen und der YvUeudutig des

Parthenons oin Schatzhaus nicht rathehre» konnten.
— S. 18 27. Tarbell und IJatCS, Notes oii tlie

Subjeets of (Ireek Teuiple si ulptures, Stellen Material

zusammen zur lieautwortung der Frage, inwieweit die

Griechen fOr die Tempelskulpturen Gegenstände wählten,

welche mit der in dem Tcm]iel verehrten Gottheit in

Zusammenhang standen. >. —tl. ("arloton

Brownson, The Relation ol lUo archaic pedimcnt
rcliefs from the Acropolis to vase-painting, ontorsnrht

den EinMiifs der alleren Va^entnalerei auf da> Ki lirC.

welolii r besonders dureb die .Vnbringuiig von lu nialteu

Terraki^tten an den Tcnipelgicbeln bcffinlcrt wurde.

Auch in den Gegenständen berühn^n (tich die arch«-
sehen GiclH-lrclicfs von der Aki-oi>olis mit den glcich-

ziiti^tcu bemalten Tbou'„'('f.ifsen. - S. 42— .')."> baiidi lt

Herbert de Con ttbcr die Komposition des Frieses

am Lysikrates-Denknml In Athen. — 8. 56—83. John
l'ickard, Dionysus .///«wie, wirpli' "-iib •rei.'fii

die Ansicht, dafs der Bezirk des altereu Tciii|iels bei

dem neuen Theater und das Heiligtum iv Mfitttiq

identÜMsh goweaen seien. Letzteres lag viehnehr am
Fufs dei StdweitabhangeB dea Kolonos Agonüos. -'

5. 91-151. Arehaeological News.

Zeitschrift fOr das Gymnasialweson 3/8.

S. 201-20(;. M. Ilcclit, Zur Vereinfachung <les

L'raiiiiiiatis, bell L'nterriclits iu der griechischen .Sprache,

I !!!< Statistik der in Xcnophons Anab. und Hell,

uud in den 12 ersten Gesängen der Odyssee vor-

kommenden onrcgolroftrsigen Tempnsformm. Darnach

würden die 8.t verba anomala Ihm Franke -Hamberg

auf 34 besebraukt werden, von diesen aber nur dnii*.-

Ai'ju«,' yiyyoftm , lapfhivm, tbreth'ifflM», euxofun,
nttir/oi , Xfyui in ilein bi-bei iL'en rmfaugo einxnllbMI

sein, wiibrenil von I »i nur je eine, von 10 jo awd
von r/M drei unregelmärsige Zeiten S^JjW iogi-

1 /if»'), ZU erlernen wären.
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Ägyptisclio ürictindcn ani? den ksl. Museen zu

liorlin. A. (Jriechisclie Irkumlpn. 1— 3. Heft: AVr.

des ,1. gr. VI (1803) S. 139-140. Trotz der fast

malerischen Unordnung und des ucni^ eleganten Rc-

Produktionsverfahrens eine hocl)willkoinmone (Jabc.

7%. /{ftiiarh.

Atireus, IL L., Kleine Scbrifton, I. Zur Sprach-

wiMwnwbaft, iMtorgt tob K. HMbcrlin: ZöG. 44, 4

S. 3iiO f M crtvoiier Bdtng ntrOmcbicbte der sprach-
wisscnsiiialt. Ji.

Aly, Fr., Cicero: aos«n VII .0 S. älT-.'lO. If.

Y. FÜmA macht im Etaselaeu Aus8t«Uangea, er

kennt alier die Tendenz des Dncbes rttckhahloB an.

The Varioruni Apocryiilia e«l. bv C. J. Ball:

Atad. \m S. 463. Vortrofflicb. W. Sandy.

Aristotelea, Th» Kicomaehean Ethiea, traad. by
./. E. C. Wetldonz Athm, 3434 8. 728 f. Im ganzen

gelungen.

La Gollection Barracco, publik par Fr.

Brutkmaiiu (ra]>rrs la rlassifiration et uvec le texte

de Giovanni Darracco et Wolfgang Uclbig:
Bph W. 2S S. 693-698, Referat von F^tm» Stud-

mexka.
Bock, W., Stadia GeUiaiia et Pliniana: Her. 19

8. 374 f. Gebt vielfach zu weit. E. Thomas.

Beitrami, A., De commentariolo petitionis Q.
Dtllio Oeeroni vindicandot BphW. SS 8. 689-692.

Die ScIiwii ri^'ktMtcn m l*>9ea. Ist dem Yerf. nicht ge-

lungen. Ludwig (JurlitU

AnsfUbriiches Lexikon der griecb. n. rOm. Mytlio-

!.--'!.•, licri,'. von W. II. Hosrhfr. Vi. fürt, 0. Crusiun.

Suppkiiiiat. ed. C F. II. ßruchmaun: LC. il S. 764.

Verf. Iiiittc sicii wohl etwas wcoiger enge Grenzen
stecken können. (V,

Ruck, D-, Per Vokalismus der oskiselieu Sprache:

BpkW. 31 S. 6«7-6G8. Heferat von W. Deecke.

Clceros Rede für Milo, in 4. Aufl. bearbeitet von

n. Nohl: liatfr. Gymn. 4 S. 22G-228. Die Be-

arbeitung bedeutet einen groben Fortschritt. C
Hammer.

Cougny, Edm., Kxtraiti des anteurs grecs con-

«eriuuit ia gdographic et rbistoirc des (laules. Tome VI
jwr IL Lebeffue: Jtw. de» ä. gr. VI (\i>96) S. 151-

152. Die Anordmicg ist nicht glOckllch, nach die

Pchrt'ibnng di r Kigennamen nicht, neson<l(Te An-

erkennung verdienen die reichen Indiccs zum gaiueu

Werke. TL JUinacb.

Draehmann, A. 15., Moiiomc riii,I:uforf<)lkniug:

JU.Z. 21 S. 047. Die nutli<Mlologischeu Teile, in

welchen die Bedeutung der in Tindars SlegesgCüaiigcn

enthaltenen mythischen Erzübluiigcn erörtert wird,

sind wohl gelungen; nicht auf gleicher Höhe stehen

die Kinzeb-rklürungen. 0. ."^ <'
> 1 1 i/r r.

Ell er, A., Gnomica I und II: Rn'. des ä. ffr.Yl
(1.H93) S. 134-1.1.'i. Inhaltsangabo dieser wertvollen

Vorarbeiten m der so enrOnschten Ausgabe der

Gnomica. Aug. Michel.

Kastratii et Miehaelie et anonym» In ethica

Nienmarhaca cotnnuntaria, ed. HeylÜlUl IsC 21

S. 7Ö9. Kinc sorgl'iUlige Arbeit,

Förster, Hugo, Die ?ii:,n r in den olympisrlien

Spielen: LC il S. 764f. Für die recht mUhsamo
Arbeit gebohrt dem Yerf. Dank. A. ff,

Frochde, ()., Valorii Probi de nomine Pllnll

doctrinam continorc libellum: Her. 19 S. 373 f.

Schätzenswert, Jedoch sind die Beweise nicht zwingend.

F. Thomax.

Gardthauscn, V., Augustus und seine Zeit:

GgelA. 8 S. 3CO-367. Mit hingebendem Flcifsc ge-

arbeitet Eine besondere Zierde bilden die topo-

graphischen üntersvebnngen. K. J. Neamann.

Grabrelicfs, Die attischen, herausg. von .1.

Come. 18 lieferuugen: BuU. criL 10 S. 181. Die

Leistungen der Reielisdmekerei kAnnen mit denjenigen

Dujardins nicht wetteifern. Friedrich Hansen.

Uale, G., Die cum-Konstruktionen. Übers, von

Neitzert: Indotftrm. Anx. U 8. 187. Als ein btehit

erfreulicher Fi)rt~<i hritt in diesem TeO dar latein.

Syntax zu bezuichueu. F. Stobt.

Hateh, E., Orieebentnm and Christentnm: T^LZ.
10 s. 2') 3 f. Von n idistem Inhalt und mit sicherer

Metiiode, F. ixliiinrr.

Helm, R., De P. Papinü Statii Thehaide: Qmhf,
VII 5 S. 320-232. Nnr von geringem Interesse.

W. Ii. UardU.

HoUh, J., Der Name *G«rmani* in The. Oerm.
2 : N^R. 18 8. 187 f. Ahgelebnt von Eduard
Wolf

Horntins Flaecns, Q., ree. G. Oreflitu.

VA. IV. Vul. T <nr, G. llirscUfdder. — Vol. II enr,

ir. .Mevces: ßpU W. 22 S. 685-(J8!». Wer sich schnell

aber eine Frage der Kritik oder Interpretation orien-

tieren will, wird am besten au diesem Werke greifen.

J. Bä»fmier.

TIti l-i\i ab iirbe condita iil).T IX. ... crklArt

von Errut ZiegUr : Aphii. 12 S. 186 f. Empfeblens-

werL Eduard Köhler.

Lorcntz, F., De prononiinum persunalium apud

poetas Alexandrinos nsu: Acr. 19 8.372. Enthalt

wenig Brancfabares. My.

liorct, V., Le Ccdralicr dans Tantiiiuite: liph W.
31 S. 664-6CG. Von Wert ist nur der Nachweis,

dafs die Ägypter den Gitronntbaam schon nm 15. Jahrh.

V. Chr. kultiviert haben. KelUr.

Hagaus, U., Die Darstellung des Auges in der

antiken Plastik: BphW. 31 8. 661-G64. Trote vkder

Fehli-r uikI T'ii'.;i iiauigkciten sind die liauptpunktO

richtig hervorgehoben. A. Kalkinanv.

Middleton, P., An E.wy on Analog}- in Syntax:

Bph\V.'2\ S. GCt] Gl",-. :Mit der Helra. litiin;js«tiM'

und den Ergebnissen wird man in den meisteu t'ailcn

einveretandon sein kOnnen. Fr. StoU.

Monument a Germaniae bisioriea . . . I^gnm
Scct. III. Tom. 1.: L(J. 31 8. 748. Empfohlen.

Nordneyer, O., De Oetaviae fiibnla: Her. 19

S. 372 f. Die '/.<-i\fri'-i' ist ;.'iit heliaiidclt, aber nOCh

nicht endgültig enlscinedcu. F. J'homas,

Paton and Ilieks, The bncripttons of Cos:

Z ^' lt. t s 370. Bereichert unsere Anschauungen
erheblich. //.
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Pciser, F. E., Die hotitisclicn Tmcliriftcn, ein

Vcrsiicli ihror Kiit/ifftMiiiiL' : /ijtfiW. -Ii S. t.'.ii; ilTts.

Des Verf. Venlieii!»t Itcsiclit tlurin, <lcii Kuiiii geliroclifii

und eine Grundlage eescbAfTcn » haben. I'. Hoxt.

Potric, Fl., M. 'Iiim: lirr. I!» S. -3(59. Gc-

wissenhafte und reit lihaltigu Arlteit. 6^. Monpero.

Otto Plasberf!, De M. TulHi Cicemnis Ilor-

teiisio .iiiilni:.): .\f>hl{ \i S. isi-iso. Verdient

\w\w Auerkiiiiiiiiif;. 7'»»»/ llnrÜirU.

T. Marri riaiiti Uudcil«. KditOll by K>hcar,l

.1. Sou»ei,itch*tin: Ai^h/t 12 S. 1M1-I«4. Eine

tilolitiiie Arbeit. //*. Sitfünunul.

runldui, V., Sulla eoiniiosizinnc dcl jiroocmio

deila Teo(;onia esiodeü: JJpJiW. 2i S. ()77-680. Verf.

hftt die FraRc gillndlich rnitersncbt. Umi. Pt-ppmilUet:

Reinhardt, Der sii'untiscln' V<rs in dir rüini-

scbcn Kuustdiclitung: Uaur. Gymn. i S. 230. liin>

siclitig und bcbntiuknt. Wnpna».

Reisig- Haase, V>nii'>iiiigen Aber lalcinisclic

8)»rachwi88cn8(!liaft 1. Ii. IIL, ncn bearbeitet von

1lagen, IfeerJftjr», Schutah xmt\ Lanttpmf: Df,%.
31 S. r>Hl. N.'ln ll lliillirlii III i!rifiiii>v,r|Icl' <ri in

diesen Neubeurlieituu^jun, weiclie inciir aus kiiiiliiiäti-

niscben Absichten als aus wissenschaftHolieiu l^ldll^^ni^

he^v(t^•.'ef•aIl^'e^ zu sein :<elieiiien, nur Stilikwerk ae-

boten; am unzMkiii^'liclisteii sei der 1. I!aiiil, die Kty-

molo^ic. K llrdniei:

Text« and (itudics, contribntions lo biblical and

pniristir Ktemture odltcd by J. Armiug« IMnuton.
II, 2.: Ar -M s. n:>. Dnreh eindringende Unter-

suchung aiisgcxelcimut. (J. Kr.

RAn ström, J., Bletri Vcrgiliani rcccnsio: CUujrr.

YII 5 S. 219 f. Uat ergiebigen Boden erschlossen.

<1. Ihren.

Iidtlifiii'hs, .1., Ik'kenntnisse ans der Arbeit des

erxiehcndcn Unterrichts: ßphW. ii S. 698-690.

Wird hei ScIintmünnGnt kanni einem Widersprach bc-

ge-jnon. I\»rl Ildiijehhr.

Sallnsi. 1. Zum Scliulgcbrauclic herausgegeben

von A. SehemtlfeTy 2. Aufl.; i. bist. rcl. ed. Mmreti-
/ivirLfi; I I'nileL'<inu'iia: /><":r. fi''/iiiii 4 S. 'J'J.'i-iJ^G.

1. Her Text ist liesser (reworden. 2. Zeigt sicli der

Anfffabc naeli der historischen Solle bin gewachsen.

SelMiikl, K-, Übnnpsburh znin t'l>ir>elzen aus

dem I>< iits(li( n ins (irieeliisehe, 8. Auti.: /fi''/. 44,4

S 'Vl'l f. Hat an Hranrldiarkeit gewonnen. Stolz

Selmei der, Tiustav, üollcnisrhc Welt- nnd

Lcbensansehanuuu'en: L(' i\ S Den r.wii-

nasiallobrom aufs wärmste zu cnipfehlcn. Wliiii.

Sobotcwski, 8., Syntaxis Arislophancae ea|>ita

scicrta: ]1'T. 19 S. 370 f. Empfehlenswert. A. Murth».

Stewart, J. .\., Notes on thc Nicomachc au

Ethir« of Aristotle: Afhen. .3424 S. 7iR f. Eine

ansL'i/i'irhiii'tr I.i'istniiL'.

Weifscnfcls, O., Cicero als bchulscliriflstcllcr:

Xöd. 44, 4 S. 3IO-S17. A. Kmniiser empfiehlt dies

15nrti, in ilcin in cinf.'i'ln'niler nnd p'isivoller Weise

rowdIiI ilir Ciiarakltr Ciieros wie auch iler erzieh-

liche Wert seiner Schrilleii er<irtert werde, wärmsteiis

der ornattiston Beachtung aller Facitgenosscn.

Wentzel, O., Die G5ttinf|er SehoKen m Ktkan-
ders Ale\ii.|iannaka: lii>li\V. '22 S. CSO-Ch."!. Cetjon
den Verf. verleidif,»! sich /ükIoI/ l'iiri. l)er>.: /^('.

2\ S. 750. Der versuchte Niuhwcis ist ;,'elnngcn.

Xcnophon. Thc works of Xenophon Iranslatcd

by //. G. nuh(M Vol. II.: liev Je» (H. yr. VI
(1893) 8. 149. ' Scheint genau nnd liest sieb k'icht.

MittAiUai;.

Kjtliologitoli« VaohtrMf«. I.

M''ine ' M> f Ii<ili>'_'isrli<Mi üeitr.i'je* in FN'ck-

eisens .liilirliiiiliern ISUi' S. 177— Ifl will ieli

dieser si. llc rweh ein wenif? vervollslänilii:cii.

Zu 1. Elysion. Die Deutung des Samens
'*BXHttov nfdfov im Ktj'm. M. 428, S6: nnQ« t^p
i/.n'rJif. ffi/a oi t^UfjiflC lUt^ayifOfKri. Iiillii;' noeli

E. Uohdo. Tsyeho S. 7U: 'Land der UeiuigcgaugcHcu'.— Im allRomcinen vüI. Zemmrieb, Tetaiinsctn nnd
verwandte i;e.if;rn!ilii<rtii' Mvflien, I.eipziL'er Disser-

tatiiiii 1S91. — Zu meinen .Vusfnlinniir'-n liietet « ine

Parallele .Icremias, Die babyliinis( li-ass\ ri-^i lii n \ i>r-

stcUungon vom Leben nach dem Tode S. 85: 'Das

liSnd Mfträ ist in hfetorispher ZeH an» den Feldzflgon

(Iis .X^nrlianipal uiul S:n-:.'.in lu kumit als das Land
dur syrisch-arabischen Wusie m\ der ÖUd- und Siidost-

grenae des Eupbrat- und Tigrlsgebietes. In der ur^

alten Zeit, in der unser I'hms entstanden ist, kannte

man sidierlieh nur dinikie tiL-rücldc über dieses i^ml
der Verschiuaehliing, in dem kein lebendes Wesen au
existieren vermochte. Wenn nun iu der Sago der
Weg Nimrnds nach dieser Gegend sich lenkte, was
Wunder, dal's die l'lumt.isio ili r Volksdiihtunt; dieses

Land als l)urcli;;ani;siirt zu den 4 Gewässern des

Todes auf da« abenteuerlieliste ausj;esehmOckt hat.' —
Cter das Wcitcrrdekcn der Lukalitilten von Mythen
n.nch Westen li<'i wcilersehcmlir nesicdelnn«; vgl.

Ji'lzt V. \VilanM»witz-Mr>llon<l<irff, Knri|ii<les" Ilrrakles

II 12!) -132. Die auch von mir angcnommcHc AIj-

stammnng der sicilisrhen Sikanen atis Iberion ist nicht

'die elende Vi riiinlanrr', als w. |i Iic sie ein^t Mülh'nlioff,

Deulsclie Alti rtnmsknnile I 1 1..') i)ezi'ii hnet luU. Naeli

V. Wilaniuwitz-Miillcndorff a. a. O. 1 281 sind die

F.lynier auf Sieilien wahrsclieinlieh iberischer Abkunft.

'Der iberiselie graffito auf einer sieiliscbcn Vase, den

!,<isehcke • rk^ninl bat (Bciuidorf. (irici h. Vasenhilder

Taf. XXXXIII) ist ein unverdächtiger uud gewichtiger

Zcngo fllr diese Ansicht*

Zu *2. S. heria. Rnhde, Psyehe S. 78: 'Zwar

hat es ki in« n Cnnnl, wi nn man in den Philakcn ein

Volk von Toll Um j Iii, I I, dem elysisclien lAndo Inj-

uachbart, gesehen hat; aber in derThat steht wenig-

stens die diehterisrhe Stimmung, die das Pliilakenlaml

f;e>( liatTi'n bat, ili'rjeni'^'cn nahe irenui», aus <lur ilif

\'orstulluug eines elysisclien Uclildcs jenseits der be-

tvohnten Erde entsprungen ist.* Ober dte Phaiakcn alt

Srhlanraffen {*ifa!M ,malnii'n. es-^m', *ffuTa 'Sehmaus')

V'„'l. I.nisiiirr, Itrilsel der Siibiux II, ;iH7 f. — Dafs ilie

Iii-. 1 /i.'i /.i).- von ihrer .\liidi<'bkeit mit einem [ilimiiki-

j scheu Fahrzeug yopläe (Ucrodot UI 13ti, 1 37 i
VlU li7)
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benannt »oi, vermutet auch üraslMirgcr, Griccli. Orts-

namen S 117. Her griecMscho Namo dos phöniki*

sitKii Si'liifff^ wird ilixli \yolil l.i'liiiwnrt aiw <!cm

riiiiiiikisilicii sein: hclir. •""'^ ;/«//<* MUknig', davon

TioHeirht auch ymlif 'Molkeimer, 8clifi|)leim«r'.

Pi-fllwitz, Ktym. WürtcÄ. d. griccli. Sj.r. S. 57 liiiit

(wio (i. ( iirfius, (ir. Ktrtn. ' S. 174) sowolil yrn Xik

aU yuT'kog für indogermanisch: urstcrcs -i-\/A er

gicicil aitiMdisck gola-f 'Kugel', gold 'Ball, runder

Wasscriinig', Jolzteres p^cich anf^lsüclnirh reol 'Schiff',

miltcllioduk'iitvdi / /. /, nlllnx Inli iitscli / /«/ 'LrrülVn's

Scliif, nculioclidcutsrli AVW. Ais semitisch sind

bereite anerkannt die Gcßrsnamon ßtiiof, xädoi
n<v]iris<-li y.iti'litt). xaxxiijir/, flIxT cini<rf andi'r«' rlciii-

ii.ii ltsf in iiirincr Arlit'it U!»nr die scmiJisi lioii I.< linw<irii r

im (irieehiscbon. Za als 'Rcttun^'sinser vl'I.

Diodoro«: tunwfvf^y sfjgt» tavr^v t&LtfUvo» oi'Oav.

Auch Samothrake biefs in älterer Zeit M*Ut^:
< Hii i lmiiiinci', IMiön. in Akarn. S. '.V2 f. Vhvv das

athenische Mti.itt] v. Wilainuwitz • MöllendortT in)

Hermes XXII I2(> A. (sogen l/)scliekc, Vermut.

z. Kiin^ff^c-ich. S. : Mf)Jr^ i-t ein ir<'wrdinlichei

N) iiiphi-nnarne; das ll<Taklesheili|ituiii war nicht hc-

dcnleiid, vnu einem Tem]K'l redet im Altertum nie-

mand. — I>a^ arabische qürqür 'Schiff' ist selbst

erst aas xi \>/.>in;oi entlehnt. Dioses stammt vichmebr

von bebrüisch i"",^*? kirldiu vvi. 'Sclineliliinferin',

d. i. scbnclUaufcndes weibliches Kamel, Stammvort
*^3H2 ktrhir 'lanlbn, tarnten', üblicher Ansdmck der

Araber vom s( linellm I,anf der Kamele. V^;!. auch

0. Schräder, Lioguist.-histor. Forsch, z. Uandelsgeseh.

I 44: *Von ihrer Ähnlichkeit mit Meertieron schoinrn

lii naiini: y.ür/.m-nn: (Kcnvl. VM 97, nach Mover» Pbön.

II 3, l; 171 - hel.r. kirkarä 'Lanier'?)'.

Zq 3. Kimmerier. Mit uqyikla als Dezeich'

nnng der nntcrirdischcn Kimmerienvohnnngeii ist /.»

vergleichen die Glosse des Saidas: äQyti.ka' oixr/tiu

Muxfdonxöf . ö.iio !hoiialfOfif-: h)ti)Vi(a (wo

Is. Yo.s$ius irrig (Sfii^y^ia 'Schmiersei le' statt o'ixr^iiu

schreiben wollte). — Von hcbr. "^'^n LmiHr 'argilla'

stammt nach I'-uhart (u^ogr. sa« r. .'tfM tV. ani Ii der

Name der Stadt Käiiftqog auf lüiodos, wulcliu «lie

Ilina (II dftS) difftvityta 'bellscbimmcrnd* nennt.

Lindo'-. •Iis!^sl^s und Kanicinm -iml als ]>h("»nikisch«

Kohdiiieu überiitlert: Kiepert, tieüf.'r. S. 12:'; Alb.

Berg, Die Insel IJhoilus S. ".».

Za 5. Eileithyia. Job. Baunack, Stud. a. d.

Gebiete des Griech. u. d. arischen 8pr. I (1886)
S. (19 IT. li.ilt ('S für waluNclu iiiliili, il.iw alle ver-

schiedenartigen Namcnbforn»;u — es sind 10 — auf

das Femininnm des Perfisktpartixips von ü*v!ha in

aktiver üedi'ntuni; zurn<kL'<'lien, <lafs die Göttin also

als diej<MUu'i' lie/ciihnet wird, welche das Kind 'ge-

bracht hilf odi T 'bringt". Diese l'eutnnf.' ist jeden-

falls ans])reelieiider als die von Laistuer, lUltscl der

Sphinx (18H0) II, 384 f.: Eileitliyia wftre danach die

mit dem Seil j^elaufen kommt , mli r .ifn r die Seil-

sjiriugeriu, äeillüuzorin (vgl. llesych nMa)\ fUr beide

Yorstollnngen bietet ihm die germanischis Sage Par

raltelen.

Zn 7. Ogygia. Jeremias, Die babyl.-assyr. Vor-

stellaiigen u. s. w. & 87: 'Mit den Wassern des

Oeeaiis. die nach assyrisch-babylonischer Anschauung
die Erde gleich einem Gflrtel umgaben, mfaushten sich

riiiKsnm die (rew.is<iT de- Todes.' — Bereits MOllcn-

liiiff a. .1. t). 1 1)1 hat <l. ii hildiselien König '(>//,

den letzten Riesen, mit d< in <t;.y'.;e>i verjjlirhcn, wel-

cher nofli der babyloniselu-n Sa;,'e in {iriechischeii

Berichten (Movers II 2, tiJ) ein nach Taitessos |;e-

tliii htetnr Titane ist. Wie nun der lniotische O^'ym'S

sich aus der grufscn Wus.svrHut gerettet haben soll,

tto entrann nach der jadischen Soge im Talmud auch

Oi: '.I I ^iiitflnt: vl'1. M. Orttnbaum, Neue Beitr. x.

scinil. .Sagenk. (1893) S. 80.

SSn 8. Olen. Der Namo der lyki^clien Orakel-

stadt l'atar:i I "^t«]'!!. l'yz. : o^fotniri'ha ()*•' ifi' •/ji'i{trtv

ilnii lor njyiiic lov ;7tn»<(>fts f/iciitfjit, fn-'hfiiiij-

yn'i-hJui dt- nieiuQiei' i-/./.tjnfTii xioiiji') ist

bereits auf hcbr. ":ns pttt'ir 'deuten' (von Xiüumen)
zurdckgeltlhri worden: Kieiicrt, Geogr. 8. 1*4, A«ch
die Heimat des Propheten Ilileam im iiördliclicn

Mesoi>otamicn hcifst I^tOr. Ncuenliugs erklärt

0. Trcnber, Gesch. d. Lyk. ü. 48 A. die indngcrmn-

nisdie Etymologisienim^' von Palara (Wrz. i>il 'sich

senken", = paf-ilit 'Niederung'— oder zulatcin. patfm)
fOr mindestcnN eljcnMi wahrselieinlich als die semi-

tische. Beachtenswert scheint mir aber, besonders

in Blicksicht auf meine Deutung des 'Sik^f als

C:" /,(,/,,/,< 'prophetischer Träumer', dafs nach Hwod.
T 1S2 zu I'atara. so oft Jas Orakel in Tliäfi,;keit

trat, die TiQÜftnviic die Naclit über im Ti mpel des

Gottes eiiifieschlosscii wnrdc.

V.W 10. Skylla. n^l2C' i„kkf,bt «die Watende,

Iteifsendc' (diu von mir mitffennnnte, amlers vokali-

sicrle l'nna hat diese licdeiilnnir nicht), nrsjirnn^ilieh

'die der Kinder, der Jungen Beraubte'. Das Frag-

ment des Stesiclioros (13 [14] bei Bcrgk ') stammt
ans Sehol. Apull. Rh. IV SjS: 2:ir,'!i/0{to; i),

III ^xi/J.if ^/uiiiui ^xrÄktti'
>f

r^ni Uv/Hintu
thiei (Rerfik s4-hrcibt Etdov^ iitvi ^iaiiitic, nach

cod. Laur. fidorf »irö; yiayilni). Der L'lieriiefernng,

dafs die l>an)ia ihre 0)ifer auch zertleischte (Isiodor

Ktyniol. VIII II, lu2: 'I,aniias ipias fabulae tradnnt

infantes corriperc ac laniare solilas') traue ich nicht,

aoidorn glaabe, was H. Majrer, Archiiol. Zeit. 1886

& 1S5 bezweifelt, dafs die zweite Kigensdiaft wirklich

blofs um des etynudogisehen Schlusses willen ('a la-

niando specialiler dictas') erfunden sei; v<;l. das Ver-

hältnis von 2xi}.Xa zu mtikXny. — Xu meiner Auf-

fassunt; der Skylla vgl. Helbij;, Homer. Kp. - S. 42":

rdiiif^'S l>ep;eij;nen wir rin; h i ini'.'cii iiii^^clicuerlicheii

(icslulteu, wie dem huuderluruiigeu Briareus, den

9 Klafter langen und 9 Ellen bireiten Riesen Otos
tind F^bialtes und der Skylla mit ihren 12 Filfsen,

(i Hülsen und 6 Köpfen, deren jeder mit einer <lrei-

ftcücn Reihe von Ziibncu ausgestattet ist. Aber es

waren dies Vorstellangea, welclie, wio es scheint, znm
Teil durch orientalischen Einflnfs bestimmt, znr Zeit,

in der das r,|.>i> ciit-Lind, beieits in dem Vulks-

bcwufstseiii Wurzel geschlagen hatten und demnach
von den Dicbtcm niciit modifixiort werden durften.*

(ScbhiTs folgt.)

Vanklw. BmhUewt Ur. Fr. HmiIst. R«rlin 44, |.iib«i>«f«r Ul
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ANZEIGEN.
9t. (»mtMt» iBecla«, ^. ^fetter, äJedut SW.

Sateiirifd^

»Oll

Cbciltlircr um il5nt^l. tcmfiomnopum unk 9tcal$»nn(ifii>m iu '«lt<rg.

11., gänjUci) umseatbeitetc ^Üuflage tn Sc^ulgrammattt

I. XeiC: ^tdiiciild^n.
gr.8». l^Ufe

n. Xeil: Si|titas.

tkU tttiit iicarfxitun^ tnHvrlAt t«n In S<liri<I."iiicn ncftcIlKH ?(r'pr^>•rull.l(n

:

fi« i(l itjiti i:'i1(ciili5.:'tl-..1'»i', |i < t; d| « 1 0 t' H' : ' ) 1' ' " <*iii!irtiHvn juj.td'n;;! , vbm ic

M< »i-bU>(iiific Kl Ii t üfi «. t.i. Mr ttllllt* «u« fcem .1l^,l< ui valict.'«. fit «rlliiit nUc ,ii
•

fdOigtii (Kantmaiifitcn iSrl^cInuHOcn, litbcm flc beii t'l^^)^'f! ii^nt !I1^CI^>'II4 unt «fnifulitii«

iwrlclflt, fle tt^rt cctilUr Aftltltcti ant bditcn. Tu- lll>uii,i<)ti(iit'i([r, für bit üaiu«-
It^n OHf !K(|M)«, Icnli IlPll^U^Kn^ au« Qiifar <)(iu.ihli, j(|icii toi jl<ii<ln mctfi veraui, um

iükuttiD« j(Mtitu:i^ lu rilntSilriit.

•in u«fübc(i<$(i j|(aiiimalii4>iiil>ftif4<T ansang (Hü Stltcnj, (tot .Sufammenfaflung »<r
' nmnkarfti* kn epni^, ein Jlcytui ftker SlanOiw fett lautalMc* 0|tni«« h. <. 9tt<
IttHK W MfMkm SMtif«;

9iru (rfc^irnfn:

Sl«| km VefUMMWiini ktr ncuejlni tir|rrl>liiit fir ^ 6i|Kl|t(nuN|
^craKlgtdcfet« mm

Dr. Sfbplf Sditfle,
OtcrttfritT an Ai^nigL Sfinnafium in JKarburg.

== 178"e<it«n H«. 1,40 58., flcb. 1,S<J W. -

»ticlt »totu«« «u«B>aW ttn»f »tr alt mUm Ocwiflcn b«« it<n>lt>rtni iiir Ciiu

mwit« «Ml« Bcft« tipfeH«!!.' [tltm. («ntMlfetaU MB. K«. «.]

S. ChtertBMW Verl«|p, K. Heyfeidtr, Berlin SW.
Ken «nchieneu:

als Grundlage unserer Weltanschauung.
Von

OiuUtv Gerber.
VIII 0. m S. gr,», 8 Mark.

Fi1lh«r lind enclijenen:

Die Spraekeeid lasErkeNMi.
Von

-r. v. s Mk.

..Kill liiH hlM*<l«-at«aiji<'M\\'4'rk, w«-Ii'1ii'N

kain M|triii' Ii lurKi' In-r imIit i'liilo.
SOph WinI ulikfilrliU't lnaUH>u •llkrlnn.'*

IZrItMht. r. 4. «^IT. OjvuLl

Die Sprache als Kaast

Onatav Oerber.

äAnÜ. 2 Bunde. äOMk.
«Kin Work voa bU ilx n-U r lu

•loMtoniti''
(rUaf<i(paa.J

•Werlio von «nlt«>ii»m W««rti» unil ^rof««ir OrtpinnHtllt.*

Im VerInge rnn U<>orv Kölner in
Rerlln uc «hkIk u i r'i('iiii'ii<-n und dniob
jede Bucbbnndlung xu keunbcn:

Antike Denkmtler
Im r.m^jjpjft'bvn vom

Kaiserlicti Deutscbea Arcbiologischeo

IntMiL
nmilL BfatM Helt (l891-«2.)

Frei«: 40 Mark.

Der Maximaltarif

Tk. Homasea
•rIKntfrt von. Blämncr.

Pnit: H Mark.

B. Gaertacn V«riae> H. lefMder,
BerllB SW.

Soeben Bind er:'iliiciicn — $^leicb-

zeitig ala wiisenscLaftlii be Ikilo^ii an
den Jahretberiditon «lir städt. hühercn
Lehransraltt'ii xu l'i rlin

Belger, Ch.. «lie iii\ketiis(-i)i' I,iik;ilK,is;c

vi>u li' II ürabtTii Ajj.imh iiük-h^ und
liitr Si-imn im Zu.HiimiiKuiluniic Ji;r

>;rii i liiM In n Sageneiitwkkcluni^. Mit
fiiHT Kckiiiistruktioii t\. .Sohlieinami-

fichcit <_ir.iberfuiiil< s ii. 7 Pläiii'U. 1 , H.

Btaschke, S , iI'T Zii^nmininLrtnt; der
K.iiiiihi II- iinii i iit'TfieiupinscliHf't d.

plutiuiiiitlivu StiMle«' mit U. ii<>liti-

stiii'ti and phUnmphlaehen Svsti'iu

Piatos. 1

Bullricli, G.. ülji'i riiarlf t d'i Irli'-aiis und
d. ihm zuiT'-^ lirii ln'iie «'iiglisdic rher-
si'tzmiy !ti iiu r I iediclitt*. 1 .V.

Elias, S., Vur- uud Uleicliaeiüirkcit bei
( 'ue'^ar. L Bedingmga- ima Folge-
^iitZ.• I

Eniwurf zu 1 iiiriii I^'Iirplan fttr das
kiiiiiL;siaiUiscln' Kt'.tIg'yninnMinm in

Ikrliii II. T.il. " 1 .ir

Foss, R., I. K irrlien-ri'fornmtfiriarhe !!<•-

stii l)inii:v:j im lt. .liiliili. II. Zur U< -

l'inii.iliiiiisyt >i lii. |iii' von (ifii)'. 1 U
Franz, F., ilir .Si |i|.i, |it b, j .M nitll,- i\.

Kill 1!" itni^' zur (icfrliiriiic Karl> d.

I\ il II.'!.- 1 Ufc

Gerstenberg, C., ist Salliist ein l'urttn-

iJlltt^i.•i]tr ' 1

Gilow, H., ilie Gruiidgcdaukcn in Hcinr.
V. Kleista 'Prins FHedrkli t. ilom-
burg". 1 JL

Härder, F., nstri>;i:ii<ist. Itcmprknngen
zu diMi rioiiixliiii (»irbtirn. 1 .U'

Herz, W., /um l ntiTrii lit in der lati-iii.

tiramuiutik aui dtr Mitti lstnie. 1 .IC

Kern, F., S. biilrcden b'.i il< r Kiitla<<un.,'

von ,\biluri<'iit»'ii i<tMtttn l'^'.M bi-

.Mirbaeli-) 1>!IJ! und Aiis|iruilio an
die .<rliiibr am '.'7. .lan J^ir-.'. 1

Magnus, H , Stndii n zur ri»-rlii fiTiiiiL:

iiihi Krilik ijiT Melanioriib'>si ii Uvid-.
'\'

il I.ilirr XV. I .if

Mangold W., ari liiviilisrlie \oiiz<-n zur
' I iinzH«is, bi n Li : ti'iatiir- nuil Knilur-
L—. lii. Iii. d '- 17, .laiirb. 1

tL Uaiirtuers Verhn;, ^- Hejielder, IJurliu SW. Druck vuu Leuniiurd Siiuiun, lierlin ÜW.
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I. Bd. «Ii. drIieliM
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»rintbluclmTlwMiliMliwIrl* <P. W«i»-
•«•km . . »I

Litet«fiti otiiTit TRI'. S. Brnuitt et Q. I<»nbinann,
II. I (¥. P.-t.« liriiii{) . Ki<

O. rmnins iiii'l 1.. « nlui. Zur ImniUcliritllulii'ii TIht-
lioiernnu, Kritik nni) t^iiflli'nkiiii'l«' tl»*r l*rtr<i.'nii<>-

Knii>hKii Mit AuhaRg: K Kurt«, S|>rirUwurt«r «Iva

BÜMtatliiiH I II. MtniltmailiT) fSI-

Cicero* Ili'ili< liir M. RcmpiuM WnnmB; vun Fr. Riebleri
H. Aiitl. V(in A Kl <-''ki-i«i>ii (11. N.ilill K«

Hi-ro.lol IIS \h„:k* V uml V I. iMlit. »itli iinti'S liy K. Alt-
lM.it II Kall-MilMTi,')

\V. I' r.' 1 1 » i t x. Kt) iii'il'>Kiiii lii-» Wxrti'rliih Ii r irriiN lii-

I.rli.11 S|in«< llO (V. ClllUTi
L. Ccvi, Im vtiiuolneic ilei Uiureooninilti HoiuAni (K. Tb.

üehiiln) MI

A. K ti gc Ihrcc h t, Ihiü Titflwwrii In'i ilin sintlat^ iiii-

ii-lion Kpktaloirriiphen <M. Totarlipnigt , . . 8M
I. N iiHt. I>i« Volkalinlpr ili-r l.itJtn<>r (Ii. Iir >li. >i>H . . HM
K Srhriikl. ri>uiu,-«ti i' Ii /.lun rin'n«i-l/i'ii all.'« Jfiii IVut-

s< lii-ii iiix Uri. • II-., ij. >. .\iitl .1 Sit/.lcrt 8IB
II. Ki< liier. Viirial i.iiK'ii /.ii Turilii..« Aiillulvn. I. .\.) . . MO
Miiyi'r uml U ulier, Ihu abuleuiiache Berlin (M

.«'i><ii./>: Mitti-iliiiiKiin iIm Kukiwrl. llrat«rh«tt ArchjUiliurijich.

InrtitnU XVIII, 1. - BwUnar ybUolagiMlie Wochen-
ii«hrift«-«7 ; . .T KB

IttttMtOM TtrttitiHit HM
Xtttäuufi: An-li&nl. OMatlUrhitfl an Borlin. .luiü-SiUuin;. I.

' Aeotlrule il«« lumTiDtiuna et boUn^lettro«. S.-:<i. .JunL— AenUMUle Ii«« lumTaptiuna et liouea>leltraii. u.-xi. .Juni.— H. Ii*w]r, Uytbahiiriaoh« NaebtciM lt.—Xm« Puad«
MS Athm oimI DelnbX fW

Die Hrrrt n VerfMM>r Ton Proj^rammen , DisRerbitionen nitil »>ii!itigen (lelegenheitncllTlfteii w«nlen gebeten,

Itc/i-iixiori.iexeinplKre an R. Gaertiiers VerlagsbuchliAndlung, iierlinSW., S(:hönebergerBtr.ä6,«inMiiden zn wollen.

Ich Händen cli«? boidon Hönior, w.Iliri iiil es Ix»!

l'liiiiiia aiuidrucklioh coriui iuturU ct>rvicc heilst.

Also verdient der Qebntnoh des Singulars des-

halb besonders herrorgehoben xii werden, «eil

anch nnf ihm 'nrynthiaeheo Wandgemälde nnr

ein Uora gepackt wird.

Der Anrieht ron RoMen, dafs bei Flinins

19: fnere antem rinnUera ea Apollinis, Dianae,

Horcnlis, Mincrvao ijiiod »• ciiolo poston tin-him

est, i!iiu%elbildcr nnd keiuc ünippeu zu verstehen

seien, stimmt Orerbeck 86 n. Anmeilrang 28

mit Rocht bei. Bereiia in den Yerhandlnngeu der

IMiilologpnverHiimmlnnf^ in nürlit/. IVM) \nin, 2

habe ich bemerkt, dals die tiut^emaiueu alpha-

betteoh angeordnet leien; ieh glaube aber be-

stimmt, daft diese Reihenfol^o die Aunahmo einer

fJnippe ansschliefHt. Deshalb niöi^e « iii für allemal

jcac verfelilte Ujpothese verschwiudcu,

Pjthagoras Ton Rhegiou, dessm kBnstierisehe

Bedentnng /.n erfahren der Wunsch jedes histo-

riseli denkenden Archäologen sein ninfs, ist für

um bis jetzt uur wenig mehr aU ciu Naiue.

üm 80 notwendiger ist es, über die litternrische

Überliefemng beeoadexs anch der einzehien AN'erke

Klarheit zn gewinnpn. In tien (!nrlit7>'r Wrliand-

iniigcii .Iii) ff. habe icli eine V^ergleiehuiig der

J. Overbeck, Oosrliiclite der Rriocli isphcii Pla-
stik. Vierte uiii.marlteilote und veriiu-hrle Autla^'e.

Erster Band. Mit AtibiMiiii{;eii. Leipzig,

.1. V. lliiiriclis'acbe Bncbbandlnng. 1893. Iii UK,

Kcb. 20 A
Meiuer karsen Besprochniig der neuen Auflage

dieses Werkes in No. 2^), 21. Juni 1893, dieser

Wni-lifii-<ch'-ift ri'ilie ich die Krnrtemiig einzelner

kuustgeschtchtlicher Fragen au, iu denen ich mit

dem Verfasser oder mit der Bbliehen Anrieht der

Faehgeno8»eu nicht Obereiustiiiiiiien kann. Wenig
bedeutet ein Nachtrag zu den liitteratnrtingnben

fibw die Mjkenäiscbeu Uoldbecher (26 und 59

Anm. 68). Maximilian Mayer hat im Archlolo-

gisehen Jahrbuch VII 74 die Ansieht von

Wolters, (liil's auf dein Wandgemälde: in Tiryiis

eine iStierbäudigung dargestellt sei, zur Gewifahcit

gebrachi Die Stellen, welche er dafSr ans d«r

Litteratnr beibringt, rind Gbrigens schon in Har-

(luin.H Kommentar zu Pliniiis nat. bist, i*^, 1S2 zn

iiudeu. Diese Stelle lautet: Tb(»salorum gcutis iu-

entnm est eqno inxta qnadripedante eomn intorta

cerrice tanros oecare. Mit Heeht hat Mayer nach

Julius Friedläiidcrs Vorgang Thess:ilisrdic Münzen

beigexngeu, aber auf diesen ful'st der Jüngling mit
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von l'liniu» unil Pauiuiuiuä erwühiitea Werke d'ieaea

Kfinaflera angestellt und dadurch wenigatens in

dem puer teuens tabellain mit Sieheriieit den

l'rotoliios crkfiiiitMi kniinen. I >ie Verimittinjjf iil)er

die tiibcUa = ntmTUov kauD ich auch jetzt uoclt

f&r richtig baltea, iDdein ich ne nur insofbm ein-

8c-lirilnk(', dftlll Mlf dem TSfelrluMi iiicl)^ tliu

Kiiii^itlerinschrift. soailerri etw;i eine \\ eiliiiist-lirift

zu leseu oder auch irgend eine Dan>t«lluug zu

sehen war. Auch der mala ferens nadns stand in

Olympia (Gurlitzer Verhandlnugen 334); ob er

freilich die Apfel als flu Sici^eszeiehcn von Delphi

iu der Uaud trug, lo&se ich duliiiigeateilt. Jedeu-

fnlls abo* mnfs man ihn unter den bei Pansanius

mit Nnmei^ angeführten Athleten, dirtii StiUiien

l'ytlia|rora8 gearbeitet hat, snrlipn; «leini durch

die Ausgrabnngen von ülympiu ist Uargethau,

dafii Paoaamas die Statne eines berBhmtcn

Käuailan des h. Jahrhunderts zu erwühnen nicht

nnterinsBon hwi (vgl. a. n. (>. 'XV.] Anni. 2). l>:i

Knitisthuucä kaum iu Betracht kouuut, üo wird

unter dem mala fereoe nndns wahrseheiulieh Dro-

mens, vielleicht Kuthjmos, xa verstehen sein.

Leichter ITilst Bich eine Verstündignng nltcr

einige Werke von Myrou gewiuueii. Mau will

nicht glauben, dafs er einen Hnnd georbeib't

liiit (Overlieelc 271 n. ;;(Xt Aiim. "2H;)i «iber bei

i'liuius heifst es: (Myron) focit et canem et disco-

bolon et Perseum et pristas et Satyram aduiiran-

tem tibias et Miaarvam. Die alphabetische
Keüienfolge, die zuerst l'eteivii'ii, Archfiol. Zeitung

38, 1880, II) ff. bemerkt hat, bewahrt die Stelle

vor Konjekturen nud der cauis ist deshalb ge-

nchert. Man kann au das Weil^esdienk eiue^i

Jägei-s dt-nken. Durch jene Auordunug ist auch

die Auflasüuug uumügUch, dafa die Worte Saty-

ruu—^Hinervam la tranneu und demnach zu über-

setMU sei: (er arbeitete) einen Satjrm« weleher

Flüteu aii-^t;iiiiit. und L'iiie Minerva' (Overbeck 2(i8).

ürul'se »Schwierigkeiteu haben die pristae*) ge-

macht. Seeuugehener, wie mau früher meistens

erklärt hat, kSnnen es nieht geweeen sein; denn

•) Uur Litt<;rrttur Iwi Ovcrbuck :;71 u. ;WX) Aum. 21 i

ixt hiiuii/aifUifeu: Murrav, Ciassieal Itcview 1887 S.

M. Muy< r, AthcniRclie Mitteilnngeu WI 18SI1, >21G IT.

CoUifjnon, Hi^tuire <ie la Scnliitnre Oreci|UP I 477. Ülwr
lUo Venuutun:; von .Uiirniy siclie ilio Altliaiidliinir vmi

Uajer. Uieaer selbst will di« prUtae mit I'erseus ver-

Mnden und Danae mit dem Kinde, wie sie voa Zimmer-
ItMitL'U iu iti'ii Kasten sjesiierrt wiril, vLMNt.ilMUl. Schuii

durub (icu Stil dea AuCvra wird diuüu Erklärung UnfiUlig:

l'Iinins würde Per^enm SO pristas geschrieben haben. Per-

.ii-Ms lind jiristai- li;ir \i'inL;i ii< Iii ii'its Uercrk Kxercit ilidiii's

i'liiiiaiiAv I. Mi (Mitrlmig l^lTj xu einer CTni|)|)e vereinigt.

diese heifscn prüites. ijäger, wie bereits Uale-

champius im Pliniuskommmtiar erklärt hat, ist

die eiu-/.ig richtige AnfasBung. Aber wer kann

lii'i Myron i'inn !']r/.grn|ipe ilcr Säfji-r lif-N'llt

iial^euV Man vermutete, etwa die Tiseiileriuuuug,

welche der Athena Ergane ein Weihgeschenk dar-

brachte. Von einer Tischlcritmuug weifs ich nicht!«

und nur an AtliLMia Krgane zu denken ist auch

uicht richtig. Jeder beliebigen Gottheit kouut«

die Ciabe gewidmet werden. Es worde — niemand

hat es ausgesprochen, aber doch woiil nianelier ge-

fühlt — fiir TUiinöglicli gehalten, dals !<t'ldieh(«'

llulzsäger, wie wir solche auf der Stral'se arbeitea

sehen, den berühmten ErzgieAer Hyron, dessen

Werke gewifs nicht niedrig im Preise standen,

liescbäfiigt haben. .M n man de.shall) zu jt-uem

Notbehelf greifen uud au eiue Tisehleriuuuug

denken? Keineswegs, wenn bestimmte Anhalts-

punkte für diese Auffassung nicht gegebeu siuil

und eine audt're Erklärung möglich ist. Der Ue-

liraueli der Säge iu alter Zeit ist tiir Kuust und

Baugewerbe nachgewiesen.*) So war Rr einen

Haunnteruohmcr bei einem Tem[>elbau durch die

l'liiMiiahuie von llolzjirbeiten viel zu verdienen:

Tiirasymedes, des Ariguotos Sohu, aus l'uros hat,

wie in der Baniutehrift des Asklepiostempels von

Kpidauros EQ lesen ist, die Herstellung von Thfiren

um üStK) Drachmen nbernümmcu; wahrscheinHch

\hi es derselbe, welcher später das Goldelfeuheiu-

bild des Gottes gearbeitet hat (W. Gurlitt, Arehiol.-

t'pigniidi. Mitteilnugeu au>; Osterreich 14, ISIM.

1211 f.). In Hom kann mau noch heutzutage die

.Marmorsägei arbeiten sehen. Wie trefflich aber

dieses Handwerk in der BIBteseit der atäsehea

hinn^t auHgi ülit wordi'u ist, köimeu wir an den

Hauten der .\kropulis orkenneu. Wcnu wir nun

iu der vita des I'erikle» vuu i'lutarch das Kapitel l'i

lesen, wo das kflnstleriflehe IVeiben des Perikleischen

Zeitalters in plasti>(cher Anschaulichkeit gosciiildcrt

ist, sü wunderu wii" uns fast, dafs zwisidieu den

tixtovti, nXüatcu, xaXMOivno*, kiUm'qyoi n.S.W.

uicht aueh die n^towQ zu finden sind. Sehr wohl

mÜgiieh i>t es alsi», daiV etwa ein reicher Han-

unternehmer die Darstellung eines sehr wichtigcu

Zweiges seiues (ieschüftes bat fertigen lasseu, nm
sie einer Gottheit zu weihen.**) Dafii eine Kopie

*} \'gl. im allgciucinea Blttniner, Techuolu^^c der Ue-

werbe II 210 ff.

i Wie ^'L'liniiKlilich ea wer, den ILin'lwtrkfr liei der

Arbeit darisuatellen, ist ans der umfasseuden Abliandluug

von O. Jahn, Süchsisehe Beriebte 18S1, FliUoL>Hiftor.

Klrti**e •-• '."> IT. i'ri»i< litlicli. X«i hträir»; Wm Hlllintier. TihIi-

u«iti>(fic II. auch liolbij;, Führer I. a. 420.
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des MyrouisdieD Werkes wini (gewonnen werilen,

ist kiinm zu «TWiirtcn, denn ilcr Oet^eDstaml wird

Kuastliebbaber weuig aogezogeu haben. Vielleicht

wird emmal eio W«ihreKef eines Handwerken zn

Tage kommen, nnf dem die Wirkung des berühmten

Mustera der priHtae zu erkcnntMi ist. Wie iliti Säger-

griippe kiioatlerisch gebildet war, hat Petersen

ArehSol. Ztg. 18^, 91 ff. smeinander sn aetien ver-

HDcht. lu der ThatI Der Vers des Arutoph.ineü

Wespen 691 X(;.'>' n^loyt; 6 ^h' IXkh, v d'

dneyiöiaxf ist geeignet, die Gruppe des Meisters

im Geiste uns lebendig zo nweheo. Mit diesen

YemiQtnngen müssen wir nns bescheiden. Mögen
meine BeraarkiinfTon dazn dienen, etwas mehr
Klarheit über das neluntstrittene Wort zu ver-

broiten nnd möge der Verfiuser des Werkes,

dnrch dessen Besprechnng mir die Gelegenlieit

geboten wurde, meine .\iisicht kuudzuthuu, die

l*>örterung der einzelnen Fragen einer wohl-

wollenden Frfifnng nnteraeben!

MBnehen. Heiarieli Lndwig Vrliehs.

£. Wilisch, Die altkuriiithischc Thonindustric.
Leipzig, K. A. Seemann. 1893. Vm «. 176 8.

gr. 8° und 8 Tafeln. G A
Der Herr V'erfuHser will im .\iischlurs an seine

früheren Arbeiten über die inneren Zustünde des

alten Korinth in erster Linie einen Beitrag aar

(•oschiehte der alten Handelsstadt geben. Die

Arbeit ist aber weit über dieses Ziel hinaus-

gewacbsen, and das war auch kaum anders müg-

lieb. Denn der Handel mit EraengDiflsen der

Tiioniudiistrie war ein Haiiptzwcifj; der korinthi-

schen Handelsthütigkeit, und die Krage liefs sieh

niebt bebandelo, oboe eine umfassende Benutzung

der Mittel, welebe die KanstareU&ologie an die

Hand triebt, D is Hm li ist so in der That oigeut-

iieli mehr eine Dursteilung der korinthischen Tbou-

industrie in ihrer iMguuurt und io ihreu VerfaSlt»

nissen zn anderen Htutten der Vaseofobrikation

^e\vor<leii. Man wird bei der grofteil Bedeatnng,

welche das umfassende (jiobiet der Vaaoiknnde

Oberhanpt besitzt, einen derartigen Veraneh eines

Ausschnitts aus dit^scm (iebiet dankbar liegrQrsen

und lii'i den gridsen Sebwifrijfkeiti'n, wclihi- eine

derartige Aufabe bietet, auch den Mängeln der

Arbeit nnd maneben nnrichtigen Anlfiissangen und

Urteilen gegenBber das Verdieastliehe des Uiit<>r-

Mehtii'Mis in ci-sfiT Linie licfcmcu müssen. Man
kuun dem Verlusser liie Anerkennung nicht ver-

sagen, dafa er mit nmfassender und eindringender

Sachkenntnis seinen spriideu Stotl' verarbeitet und

ein im ganxes richtiges und zutreffendes Bild der

korinthischen Thoniudnstrie mit gesundem, mafs-

volleni nnil „'iTeehtcin rrteii. mit verständiger und

vorsichtiger Benutzung der Vorai'beitca entworfen

hat, wenn man aneh in maneben Ebzelheiten mit

-seinen Auffassungen und Erklilningen, teilweise

aneh mit der Art seiner Darstellung aioht ein-

verstanden sein kann.

Faftt man snnSehat den im Vorvort, niebt im

Titel, ansgeeproohenen Hanptaweek der Arbeit

ins Ange. so sind diesem eigentlich nnr zwei

verliültuismülsig kurze Abschnitte (Fundstätten

S. 100—117 und Tertöltnisse m anderen Yasen-

gattungen S. 117—141) gewidmet. HicrbeM konnte

natürlich die Stellnngnahme zur sog. Brunnschen

Hypothese nicht umgangen werden. Der N'erf. V
lehnt dieselbe ab, hat jedoeh — und dies ist wohl,

wie man ich zur ßrunnscheu Hypotliese stellen

mag, jt'ilcijfiills eine lieilsarac Wirkung dcr-i HuMi —
nicht Howoiil die ganze sog. korinthische Gattung

als nmr die in Kerinth gefondenen oder ans son-

stigen GrSnden sicher nach Korinth gehörigen

l']xomp1are in den Kreis seiner Betrachtung ge-

zogen (8. 13).

Der Inhalt des Bnehes gliedert sieh in eine

Ileihe von Kapiteln, bei d(<ren Aufzählung eine

deutlichere Horvorhcbnng von Haupt- tuul L utor-

teileu statt der einfachen losen Nebeneinamler-

stelhiog die Obersiditlkdikeit der DarsteUnog

sehr gehoben hätte. Es folgen sich die Titel:

I. Vorbemerkungen, 2. die protokorinthisciicn

Vasen, 3. die altkorinthischea Vasen, 4. Vascu-

bilder, ft. rotthonige Yaeoi, G. Bemerkungeu aber

Kinzelheiten, 7. Relief, 8. Thoufabrikate anfscr

Vasen, ',). Fundstätten, lu. Verhältnis zn anderen

Vaseugattnngen , 11. Chronologie, 12. Alphabet

nnd Sehrift der Koriother. Nnn bilden abmr

Ziffer 4— fi nur l'nterabteilnngen von Ziffer ;!

«ml jeder Leser wäre gevvifs dem Verf. dankbar

gewesen, wenn er unter 3 (die altkoriutbischen

Yasen) die im Text thataSehlieb Torbandene, nnr

zn schwach hervorgehobene Einteünng luicli ünfser-

lich hätte hervortreten lassen. Die ahkoriutlii-

schen Vasen werden nSmlieh Ton ihm ganz. pa.sseud

besprochen a) nach der Technik, b) nach ihren

l'onnen, e) nach ihrem nildersehmnck. Diesen

behiuidelt er |^nz richtig noch seiner nbcrwie-

genden Bedeutung untnr den Ziffern 4, 5, ü in

.3 grofseu Abschnitten. Aber die Einteilung ist

doch nicht l»>)^iseli. wiMin niim die rotthonigeu

Vasen als einen besonderen Abschnitt den Vaseu-

bilderu ge^genflberstellt, unter die doeb eben die

rottlionigeii auch gehören, während Verf. unter

'4. Vaseubilder' nnr die gelbthouigan behandelt,—
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(»•1er wenn iiiitor der Rubrik: rottlioiiigc Viusen

auch die liiKler der l'inakes mit uuterlaufeu.

Unter e) Bilderaohmnek hStten sollen unter-

gebracht werden a) auf gelbthouigeu, ß) auf rot-

tliouigeii Vi\scn, ;) auf Piuakfs, wozu als Auhniii^

die Bomerkuugeu über Eiuzelbeiteu sich aogefügt

hitteu, die nun als ein sdbetindigee Kapitel

figarierea.

Überhaupt liat ilcr Verf. dein Leser die He-

nutzung aeinv4i Huclis koincKwegs be^uviu getuucbt.

leh will oioht reden von den vielen WiederiiolnngeD,

voQ der Zerreifsung der Besprechung vieler Vaaeu-

bilder unter verschiedenen Rubriken; aber zuge-

gebeu, dal's dic^e ÜbcLjtüudc uicht zu uuigeiieu

waren, w hittto mllea wenigateoe das Regiiter

viel ansfuhrlioher geiuncht werdtni. Dasselbe ge-

nügt aber in keiner Weise. \\'er da.s Much nielit

iu ganz, ungestörter Mulüe von Aufaug bia zu

Ende dnrehlieet, kann daa Register uieht ent-

behren, wird sieb aber häufig davon im Stich ge-

lassen finden, .\bgeseiien von seiner Uuvidlstiin-

digkeit rührt dies auch zum Teil daher, dalk der

Verf. dieselbe Vaae olme Verweimng 9Aen unter

vcrs'chicdoucr Benennung, baKl uaeh der Herkunft,

babl nacli dem \'erfertiger, l»ald uael» dem Gegen-

btand erwähnt, 2. Ii, Ijni der Karowila - Vaae, so

dafa man hSufig Uber die Xdtfttitftt im Zweifel ist.

Das Bncli ist docli wohl nicht blof» für ein-

geweihte Keuuer goHchrieben, die sich jederzeit

zurecht finden werden, sondern für solche, die erat

tiefer eindringen wollen, wie mandhe ÄnTaenii^n
über l>inge vorraten, die jedem Eingeweihten be-

kauut siud. Also mufsto auf die Deutlichkeit in

diesem Stflck gröfsere Riicksicht genommen wer-

den. Ähnlich ist es mit den Abbildnngtn. Das
Vom-iclini» dersellten hilft einem eigentlieh gar

nichts. Zum miudeüteu hätten doch die Seiten,

wo die Hanptbesprechnng der Bilder erfolgt, hei-

geHctzt werden sollen. .\uch die Anordmnig der

liildertafeln ist inigeseliickt. Die Keilicnful^ie der

Zifl'eru i»l nicht eingehalteu, so diii» man bestän-

dig hin nnd her ancben mnA. ZnaammengebOrig-

keit melueror Bilder zu einer Vase ist aus den

Hildtafelii elioiifalls iii. liifiirli nii-lit erslelitlieli

lauter Diuge, die die Jieuutzuug uuuötig er-

aohweren.

Auf Einz4'lli> t I, namentlich binsichtlich der

.\uffassiing und lirklüruivz^ inanclier Vasenbildcr

und ihrer Verhältnisse zur episciieu Litteratur

einzugehen, wflrde ni weit fBhren. Eine Flüchtig-

keit ist es wolil nur, wenn S. ,'»8 vom Dnrelunesser

statt vom l'uifang eines Gefäfses die Rede ist.

Dal» die Rosetten urcpiünglich Blumen bedeuteten,

hat wohl noeli niemand bezwi ifelt, dafs sie aber

auf einer italischen V ase vollständig als Lotos-

bl&ton eneheinen (8. 60), wird man wohl nidit

sagen können; denn dann sind es eben keine Ro-

setten mehr. Darüber, dalv ilie ^'aseMlnalcr für

gewisse Situationen mit bestimmten Schemata

arbeiteten, ist kein Zwnfel, aber in der Naob-

weisung solcher Benutzung ist doch immerhin

grofse Vorsieht geboten. Wenn Verf über die

Haltung des Odjsseus und Üiomedes beim Selbst-

m<nd dei Aiaa (S. 70) aagt, ea sei daa Schema

des Zweikampfs öber einem (.iefallcnen, mit den

von der Situation geforderten Abäinlerungen, so

siud diese Abäudenmgeu infolge der Situation

eben so grofti, dab das Sohem« dea Zweikampfr

nicht mehr branchbar war, und der Vasemnaler

bat es uneh wirklich nicht ^rebrain Iii. Die i^pcere

sind nicht erholten, die Männer sieben ohne aus-

zaaohreiten nnd der eine kratci neh hinterm

Ohr — Schema des Zweikampfl! Zweimal, S. 83

und S. 130 ist Aueas verschrieben statt Aias.

Referent ist weit entfernt, mit diesen Aus-

ateUnngen den Wert des Bnebes herabaetaea la

wollen, er wollte nur vortragen, was ihm bei

wiederholtem Studium desselben als Störung, ak

Beeinträchtigung der Benutxbarkeit erschien; die

TOehtigkeit nnd Zuverlässigkeit dea Werks in

seinem Korn, das Dankenswerte des Unternehmens

hat er schon im Eingang ausgesprochen und int

überzeugt, dafs dasselbe allen, die sich in dem

weiten Feld der Yasenkuda grQadlieh nmsebes

wollen, nfitsliche Dienste leisten wird.

Calw. P. Weizsäcker.

L. Caeli Firmiani Lactanti opera unniia rec. S.

Brande et (i. I.aubmaun. paiiis II faseieulus I

ed S. Brandl (Corp. script. ccclcs. Lat. vol. XXVll).

Vindobonae 1893. F. Tciajisky. LXXXIIn. 167S.

8. 6,40 JL

Die umfangreiclien l'rnlegoinena lIi^^es Teiles

l>ehauilcln in drei Kajiitelu die ülicrliet'erntig m
den Schriften de opifleio nnd de ira dei, die Fmg-

raepte verlorener Scliriften des Lactantios, die

alten Zeugnisse über ihn, die Cudiees zum Ue-

dichte de ave l'hoenicu, das uuechte, huudschrifc-

lieh nicht mehr nachweisbare Gedieht de paasioae

doniiiii, nnd bieten .^elilieislieb auf den Seiten

XX.XI.X l.XXXil eine kritisehe (icscliiehte tief

Ausgaben des Kirebuuvaters, die an Ausführlich-

keit nnd Oenanigkeit der Angaben kaum etwas

zu wflnschen übrig lälst. Kür den Text der beiden

üben genannten rrosa.-ehrifteii ist der Hononiensi.'*

sacc. VI- Vli die Uaupt<iuellc; de opiticio dei
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ist ferner noch in der Handsclirift vou Valon-

cipniif's aaec. VIII IX nlicrliofert, wiihreixl ein

i'aritiiuus saec IX beiilo .Sulirifk'U euthiilt. Über

ihre Bearbeitang ISAt rieli im atlgemeineD nur

• iüiiHtiges sagen. Da kciiif Hautlschrift gnnz ver-

iärslich i^t. trifft der Heransgeber unter sorg-

fultiger iieruükiiicbtiguug de» •Sprachgebrauchs eine

«rollnft^e Answalil, wobei allerdiDgs nicht selten

ein FVageieicheu im Apparsit andeutet, daf« die

Riehtigkeit der aiirgenominent ti Lesart uieht völlig

aafter Zweifei »teht. Konjekturen sind ancli hier

notwendig, and so werden nieht nnr ältere anf-

genoninien, sondern anch neue versucht. Stelh'u.

die mau andera als der Herausgeber gestalteu

uiSeht«, fuideti »ich nicht liüniig. loh rechne

daio de opif. 2, 5 in ea aant reltgata regiono,

wo offenbar in mi^) sunt relegata regiones das

Uicbtige ist. Aueh die mehrmalige Erüct/.ung

Ton hi« durch iis vor dem Relativ ist nicht ge-

reohtfertigt; so Uett man de ira 10, 50 hi omnes

«jHOS uoiiiiiiiivi, dagpgi'ii II. 7 ii oiiine-^ (|ui co-

liintor, obsuliou hier ii niclit überliefert ist und

eine weeentlielM Verschiedenheit awnohen den

beiden Stelleu nicht besteht. Ahnlich Uegt die

Saflip de ojiif. 3, n. ru 10. de ira C. .'>, i 4.

U, 7. 17, 8. 17, lü. — de opif. 11, 14 ist über-

liefert ai spirnmenta nsrinm frigoris {lituita |irae-

eluserit, d. Ii. d»'r Scimnpfen 'der kalten Jahres-

zeit. Mit der .\ndcrniig frigurc ist niobtx g<>-

wouueu. 12, '6 wird duxtera für dextra geschrie-

ben, weil anch sonst die Tollere Form vorkommt

Indeaseu ]dlegen in diesen wie in anderen For-

men wolil alle Scliriftsteller -i<'li einen Wechsel

ZU erlauben, uud zudem sjtrielit für dextra aueli

die Oberliefemng 10, 9. — de Ira 4, 10 ist v.u

schreiben non poterat uon nequentia (filr couse-

i|neutia) roscenre, 7, 8 walnselieinlieli certas vncc

(vuces BF) nutas exprimuut Dem (^uelieuuacli-

weise sn de opif. 2, 8 ff. hStte aneh Plat. Prot.

C. 11 beigefiigt werden können. Auf die Schrift

de ira dei folgt das Ciedielit de ave IMioenice,

de:>aeu Text im (jegeusatz zu liähreuH mit lubeiis-

werter Yonieht nud Besonnenheit bearbeitet ist.

Im V. 7 ist vielleicdit sed terrae mniites zu

schreiben, da die l 'beriiefernng triinmites sieh am
leichtoäteu aus fr^'uiuutes erklärt. Zum tichlufs

eriiBlIen wir den Abdruck der Vene de passione

domini, der Fragmente und alten ZeuL'uis^e. Der

noch ausständige letzte Teil der Atisgalie wird

die Schrift de mortibus persecuturum uud die lu-

diccs bringen.

Gras. V. FetaelieBig.

0. Crntini und L. Cohn, Zur handschriftlichen

Überlicferuni];, Kritik und Quellenkunde
der Parömiographen. Mit einem .\nhang: die

Sprichwörter des Kustatliios von K. Kurtz.

Separatabdruck aus dem sedislen Supplementbande

des Philologus. Göttingen, Dieiemh. 189J. .^(2,00.

Fast alle Fragen, welche für das künftige

ParSmiographenkorpos von Belang sind, werden

in obigen .Aufsätzen berührt ; sie fliliren uenes

handschriftliches Material vor in wahrhuft erstuuu-

lidier Fülle, hnudoln von den Quellen nameutlich

der ZenobioespriehwSrter, indem sie hier teils

Neues bringen, teils Bekanntes ergänzen oder be-

grüudeu; sie mustem das i:)picliurmischc Hprich-

würtergat, bespreohen von neuem die, wie es

schien, erledigte Antorfrage der Alexauilrinischen

Saiuiiilung und eine Reihe ihrer Sjirichwörter

;

sie bieten endlieh eine Übersicht der Kustathios-

spriehwörter, die jedenfelb vollst&ndiger und kor-

rekter ist als die im J. 1888 von anderer Sdte
erHchienene. — Man kennt jetzt die Bedeutung

des Millerscheu Atlious für Zeuobius; eiue Hand-

schrift nun, die enger als irgend eine der bis

jetzt bekannten ParömiograplienhaudHchrifteii mit

dem AtIiou.s verwandt ist, Iwsiiric-ht d in dem
ersten Aufsatz, den von M. Treu koUatiuniertea

Ambrosian. K 64. Die Reihenfolge der fipr. ist

dieselbe wie im Athoos, die Zahl geringer (55
itinluMsianiscIie kommen auf S!l .\thousspr. des

1. Zenobiosbuchesj; die Alexaudrinistdie 8pricll-

würtersammlnng fehlt aneh hier. Die Frage, ob

diu Venediger Sammlung nnr eine reduzimrode

l\o|iie dos Athons entlialte oder r.b Anibrosianus

und Athons vou einem gemcins4imen Archetypus

stammen, wSnschte man allerdings beantwortet;

vordcrliand hat jedenfalls der .Ambros. seinen Wert
für il.is :i. '/enobiuslnieb, das in ihm weniger

lüekenhufl ist als im .\tlions. Der («ewinu für

<lio Tezigestaltang im einseloen ist bereits von

Cr. verseichuet; No. 3 mufs es meines Erachtens

dxtta tovc ntifitt^ TttiftOiV x^tttovyiacth'at {}toig

heilaeu, nüfiui .scheint uueutbehrlieh, wie eut-

spreehend tä ndpta d/wla^ata imti folgt;

No. 101 ist n(fttY(uiiu¥ zwischen duufjorpifiap

und xctTttxoTTioftffuy sicher nnr ein belangloses

A bsehreibervei'seheu.

Als Hanptvertreter derjenigen Handschriften-

klas.se, welche neben dem .\thous »lie wiclitigstt!

i-t ntid welche die im .Vrclietypiis <]<> Ath. \iel-

k-iclit uoch uicht fehlende Alexandriui^ehe •Samm-

laug bewahrt hat, erseheini aneh jetsi noch der

Lanr. 80. U. Wem sollte nielit bei der selt-

samen Reihenfolge: Zeuub. III, Plut., grammatische
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Excerpte, alphabetUcbe äatuinluug, Zeuob. I, II

der Gedanke an eine QnaternionenTenebiebung

gekoninicn si-iu, welche die Treuunug tler Zeiio-

biosltüclier, die Veniiengurif; ilos Gramiiiatiseheu

und l'urümiograpbiachen veraulalste? Die Uicb-

tigkeit dieser Ansieht beweist Coho dnieh seine

Londoner Hs. il'>iit. Muh. Addit 5110); sie iat

Ipiliglich ein Ajui^fi iipliou dc^ Laur., nur dafs hier

die alpbabetisclie .Summluug deu Anfang iiiacbt,

der ohne Eiomisohnng des Gnunmatisehen Zeno-

bios und Phttareh folgen. Zugleich orgiebt ätcli

hieraus als eine Differenz »Ich Athous iiri<l der

I^KIossti die bteUnng der alpbabetiscben SSprich-

wdrter, weldie dort den Soblnfs, hier den Anfang

bilden.

I^icscr äUercii Sprieliwörtertraditiou des Ath.

uud dur L-KliUise steht eiue jüngere gegenüber,

die alpbabe^he, die im wesentliehen eine drei-

fache Resension nuterscheiden ]~il»t: die nntw dem
Name» des Zenobios gehende Sammlung, die

Uodleiauische uud die de« Diogeuiuu. Für jede

dieser Rezensionen verfBgt Cohn Ober ein so teieh-

haltiges handschriftliche» Material, dafs man an

die Möglichkeit von bedentendcn neuen Funden

kaum glaubeu mag. Der Ps.-Zcnobio8 beruht

«oeh jetds noeh anf dem von Ousford mangelhaft,

von r<ihn neuerdings kollationierten Pnrisin. .3070;

eiue lange iieibe von Uas. dieser liezension bat

Cohn antenaeht: sie sind aamtlich, wie sich er-

weisen läfst, von dem Parisin. abhangig. Dagegen
treten fiir die zweite Hezen»iou uu die Steüe von

(jiuiäforda Uodleiauus zwei andere üuudscbrifteu

ab Gmndlnge der Textkritik, der Laurent. 59, 30,

neben dt>m jetzt auch der von Barth. Comparinus

gescliriebeue l'an.-,in. 177H lic<leutnng>los geworden

ist, uud der N'utiu. 070, von deu man bia jetzt

nur die ungenQgettden Ehceerpte Sebotts kannte.

Für die beiden ersten Rezensionen, deu I's.-Zeuo-

bios nnd die B-Rezension , darf man also in dem

ueueu i'arümiographeukorpuä einen Text erwarteu,

der im gansen Bestand nnd Anordnnng der Vul-

gata bewahrt, im einzcineu aber auf (.!ruud bes-

serer Hss. und Kollationen vielfach berichtigt ist.

Auder» verhält es sieh mit der dritten Uezeosiou,

der Psendo-Diogenianiseben Samndnng; diese

liieteii Cohns Handschriften in nicht WMliger aU

drei, von der \'n!gata des Diogenian wcsentlicli

diüeriereudeu l:''us!jUDgeu: die erste, die de» bin

jetzt ongenOgend benntsten Barooeianna 21i>,

desseu Lfieken durch den Qbereiiistimmeudeu, nur

fehlerhafter geschriebeneu Vat. 145?< ergänzt wer-

den, enthält 157 iSpricbwürter mehr uU die Vul-

gutu, im ganzen Ober UOO; die sweite Fan.'^ung ist

eiue Epitome des Diogenian mit etwa (KM.> Num-
mern, repiBsentiert dnreh den Oantabrig. Colleg.

S. Trin. 0. 1. 2, mit dem eine Hs. der Valli-

celliaun (F 24) ültereinstimmt nnd mit dem der

Vut. SOG nahe verwaudt ist; reichhaltiger ala

diese Epitome ist die dritte Faarang (der Laar.

55, 7 VOaA der Parisin. '2()50), die im übrigen durch

strengere, in deu beiden .Aufangsbnchstal)en heoU-

acbtete alphabetische Ordunug sich unteimdieiilet.

Diese Funde haben sn sehr beaehtenswerten Er-

gebuissen geführt. Mit der ßrkeuutnis über das

Verhältnis der vier Gregorsammluugeu des Göt-

tiuger Korpus gewühreu sie zugleich die weitere

von der EntbehrUehkeit dieser Saramlnngen, aueh
von der Entbehrlichkeit des Vat. Crameri (482).

Dieser Vat, sowie die (iregumaunulungeu stammen

nämlich, wie F. Brachmonu gesebeu, von einer

gemeinsamen Epitome des Ps. Diogenian; diese

Epitome kannte man bis jetzt nicht; iinn liefert

aber die von Cubu gegebeue Übersicht des Sprich-

wörterbestaudes, wie er im Cant. (Vallic), im

Vat 806« im Vat. Kranu, in den b«den Gregor*

Sammlungen (Gött. C. T, p. .349 ff. und II. |>. 1:51 ff.)

vorliegt, deu uugenscheinlicheu Beweis, dafs eiue

hipitorao gleich der des Vat .306 oder des Csutabr.

die gemeinsame Vorlage für den Sehreiber des

Vat. Kraineri und für die beiden E.xcerj>te des

Gregor sein maiste; die beideu Excerpte: vou

Cohn wird nimlieh in interessanter Weise dar-

gelegt, dafs Gregor die nämliche Vorlage iweimal

exccrpiert hat; das erste, ilas Ifanptexcerpt, ent-

spricht dem Gregor im ersten Buch des Göttinger-

kor[>us, die Naehlese, das sweite Excerpt, ist die

Gregorsammlung im zweiten Band p. 131 ff.; wie
denn diese l^-iden Excerpt-' sirli iin \'at. 113 und

uud eiuer Ueihe auderer llaudsulirifteu selbständig

nnd unvermiseht nebeneinender finden. Andos
als im Vat. 113 uud verwandteu Hs. vcriohran

jüngere .\bsehreilier, welche die lieideii Oegor-

reibeu nicht gesouderb uebeueiuaudcr bestehen

liefsen, sondern zn einer neuen Sammlung in der

Weise vereinigten, dals sie buchstabenweise
mit iVuswahl den Sprichwörtern iles erst<>n Ex-

cerptes die der Nachlese auschlossen. Sulcbe

jüngeren Kombinationen der beiden Grsgorexeerpte

sind iu dem Gregor des Mos<|neusis nnd Leidensis

(Gött. C. II) zu linden. Parallelen zu diesem

N'erfahreu doppelter Auslese «ad späterer \ er-

einigung der fizeerpte sn einem naeh bestimmtem
Prinzip geordneten Ganzen giebt es vidleichl

mehrere, auf eine möchte ich hier verweisen.

Plauudos läfst im Autogruphou (Maro. 4öl) auf

die Uaaptsammlnug seiner 7 l^ugranuMiblkdMir
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eine Nachlese folj^cii; vereinzelt linden «icli in

dieser zweiteu Suuiiulung Kpigmiume, die bereits

in den enten Teil anfgeuommen nnd, genan so

wie in den 2 Gregorexeerptsn einzelne Sjirieh-

wiirterdnbietten vorkommen; die kombinierten

Ueilien des Musqnonais aber verhalten sich 211

den unprBnglich getreimteu, wie die «reinigte

Ep^rammensarotnlnng der Planude>iaa|gnbe ca den

gesonderten Teilen des Aiito^nijihon. — Nun
bleiben uUerdings m. E. iu betreff der Üiogeuian-

Sbflffliefentng nuuiflhe FV^^n m beantworten:

laiien die E}ntome dei Cuutalir. und des Laurent,

einen Archetypus voraussetzen, der dem Bnroccian.

nahesteht, ist also eine gemeiusamc Qnelle für

diese dra SonderrenBnonen dei IMogenim «nm-
ndimen? lo welchem Verhältnis steht dieser za

dem Diogeuian der Vnl^ata, des PantiniannsV hat

dieeer letitere wirkKch eine Kürzung des ur^iirüng-

Uehen Beetendee der Diogenianaammhing erbhren

oder »tammt das Plus des Baroceiau. vielmehr

von einer späteren, kompilierenden Redaktion V

Grofse Wahrscheinlichkeit hat allerdings letzte

Vemmlang nieht, als eine UnmSglidikeit nber darf

sie, meine ieh. schon darum nicht Itezeichnet wer-

den, weil die Zu8ntzMprichw<irter sich fast sämtlich

in byzantinischen Samnduugen finden, übrigens

bieten die nenen Qnellen aneh einige nene Sprich-

wörter. <icl>rirt da/u ("antabr. No. ]H'^'f tiQX^

Ttokhftuiy iüt bekannt, hier aber steht äqx^ noiU-

ftmv tj tfi'Ä, Cohn korrigiert 1} avXffotg, mir nicht

recht b^preiflich, es ist vielmehr ^a»xla zn lesen;

der Spruch otium bell omni initinni hat sich zu

manobeu Zeiten bewahrheitet, und wirklich huitet

No. 338 im Lnnr. ft5, 7: u^x'i noUiimf r^acx^a,

vorangeht hier wie im Cant ilqx^ äyd((a dti*mtt$if.

l'iiter den Nonheitoii de^ Linir wird angeführt

ini twy diä nf^ntftHty nimftit>tty oi> fitfoXodim-

liomlpf Cr. findet b diesen Worten Spriehwort

nnd Erklämng, er verbessert: ftgyaXotf^mtovtlf

ini tun' diä nfjonitnav x«i>jfw/*/»'w r. Ps -Zeno-

bios III 77: inl tmv t^ifXtöy diä nti^tniiHäf in'a

fttt^s ä^tovftiymp beweist m. G., dafs tumitivu»

korrekt, dagegsn nftnhfHip verschrieben ist. Die

Worte des Ijanr. enthalten, meine ieli, nur die

Erklärung, ^rri rür dui n f (ftni ff tay ttyna^iviay

oi' fifyaXoQQtjfioi^oviftVi dfts bierdnreh eittnierte

Spriehwort ist eine der bekannten Variationen zn

Nn. 113: H' yt'tQ uit^x'^f'^'i AVf()xh'oc tuiioof

(i/tigf oder iy öi dixoctaaffi tcai 6 ndyiuMOi i^^Of^

fi|*f(. No. 612 sl nifiM ähfuAv kommt, soweit

loh sehe, iu dem Sprichworterkorpns nicht vor;

den aristophanischen \'er< (Av. 1117) oiioai

t(itxtt ttf ^Aktf*iöy nyiwy fuhrt ISuid. zweimal an

(nnter äXX' und ich glaube, dafs da-

nach dhftuäy BU ändern iüt ia "Aluifttöy, dala aber

möglicherweise eine st&rkere Yerderbnis im Lanr.

vorliegt, dafs tqixf* nyimv Viil^iev, oder fif.

^yiXtp. daa Urspriiiif^licho war. Ncn ist

No. ä80 (Lanr. 55, 7): nqof Xötf'oy x^vimi^; mit

mir wird wohl meneher Leser eine Erliintemng

dieses Wortes gewünscht ha)>en, ho fallt es vorder-

hand tleni Spiel der Phantasie anheim, die sich

versteigen kann bis zur Änderung in xq*6( iQO^oy

mfhtt$9, nm sn dem bekannten »Qt6t tQoyttet

änitiatv {inHÖrj torg TQdtpoytag sl Mecs
xi'Qlttovaty bei Mak.) eine Variation zu schaffen.

Cohns haudschriftlicheu Mitteilungen folgen

einige AnMtie Ton CmsinB, die inniehst den

Uewahrsmänneni des Zeuobios für einige Stellen

das Kigentunisrecht sichern. Die Erklärun>; zu

ÖÖQV xai x^vxfioy giebt jetzt (Jr. mit W ilamowitz

dem Atthidogrmphen Demon (in der Bnstnthios-

stelle rnnfs es wohl inl ^äfia dy^oftoiü nfu

TJOiovvnav heifsen), zu den Demoiiiaiia gehört auch

der Artikel l*s.-Diog. 414 'U J^vXoawyto^ x^l*i'('

Der Sets, dnA der Atthidensohreiber nnd PkrO-

miognph Demon eine und dieselbe Person sei,

bedarf wohl einer weiteren Begründung nicht

mehr. Aus der Uehandluog der Matouyixii na^

9Mtikt OUndank ist der Welt Lohn*) ergiebt sieh,

ilals Zeuobios in der That das Sprich wörterwerk

des Aristophanes von ßjzanz benutzt hat; tiir

eine grufsero znsanimongehörige Partie des zweiteu

ZenobioBbnchee, No. 45—65, l&fst sich aus Form

uud Inhalt der Ursprnug von der Sammlung des

(iranunatikers behaupten. Unter den Üidymeisohen

Excerpten des dritten Zenobiosbnches befinden

sich *geflngelte Diehterworte*; die Epicharmischen

sind von Cr. zusammengestellt, tretTlich erläutert

(die Erklärung des 'anapästiscbeu' iy niyit i^tüy

rovytatt mXtm lantet nadi Gr.: Insidf si n^rort

niyta Svtti 10 netXatop ip Jtts yivaiM tXjfw

ij'r'i'füt'^ , II y?r ^^i yQa[ifnntTa yoiafnai: die

Ergäu/aing tp. genügt m. K nicht; man muls, um
das Folgende anicttsäilielken, Tielmehr tpt,ifovg S$*

wy icijfitttyoy einfiigen, so läfst sich auch das

Versehen des Absrlireilu-rs leichter erklären).

Und anderes vuu l'Jpiuliarui kommt uebeul>ei zur

Sprache; seine Xi^^o» s. B. haben nach Cr. die

auf einen Topfer nnd seine Fabrikate übertragene

Fabel vom Milchmätlchen mit dem zerl»rochenen

Milobkrug und den zerrinnenden Luftsclilöj^sern

snm lahdt; iS» Worte Tofa; yeiQ ivil %äi itut^^

scheinen allerdings einen bereits Torhnndenen,

nicht erst zn {rcwinnenden Besitz vorauszusetzen,

lassen sich tzaber trodem mit Cr. Hypothese ver-

M
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einl>.in ii, ila illc InftschlüssorUaiiouilc Phantasie

Kiinitigea tiuticipiert. — Zara iScblasse giebt Cr.

Zas&tee cn Mmer Ausgabe der Alexandrinisehen

SpriohwürteräamtnlaDg. Iiitcresi^aut i^t hier vor

iillom ilic Ziisaniiiioiistolluii^' il<-~ Artikels 10 »('//jOs

xai imnfi mit deu Pupjirust'raguieuteD, ia üeueu

Mfthafiy Oberreste einer deeeription of maanerB

and costoms of barlMvciuH nations crlwinnf hat.

Auf (lif pr-siiiiisfi^c-lu' Lt'liensrmffasynng ilor A«r-

GHtt'oi {tili fih' <M> ytt'yu>fityoii dax(ttfOV(Siv, ini

di ino9i4ftKwm x'*^*'"^ heUst es bei Flui)

besieht sich folgende Stelle des stark serstSrten

PapjriMstreüens:

d . . . wtttvra [

y[. t»s }rnUa*[» uafuttttwl

ityanmtti'fifv [o)y

Maliaffv: Cr. versucht eine Hi r>ti lliiiig dtv-.

dyantnavitivws. Wenn, wie leiebt mdglieh, in

der dritteil Zeile der Papjms nicht ov, sondern

#1' hatte, so liilst sich tliis Fragineut mit Sicher-

heit, iiieiiio ich, ergänzen, folgeiiderniar>i-n:

yliiov\(Sty uii noklüty xofuituit

AvimtnaviUvQVi.

Muh vgl. Ilraych. T. Tffcwcoi; il>yoi 2iitvl^»w»t oT

iiiiritti xuitt'if »ifii^ovdt. l.'brigciis darf wohl das

Anrecht dea Arislaroheerü ^'eleuku» auf die

Alexaudrinische Samniiuug alü gesichert gelten;

mu die Plniorehische Redaktion betrifft, so scheint

sellist bei Cr., -fit. Wilainnwitz \\'illl•r^^JlrllL•ll vr-

hüben, der Ulaube etwas wankend geworden zu

sein, obwohl mnu sagen mols, dafs von Crusiiis*

Argumenten einige sehr wesentliche keioesw^
wi'lcHi'L^t sind. Die Im sjirdclieuoti Aufsätzo er-

regen deu lebhaften W lui^jch noch baldigem £r-

sclioiueo des nenea Kurpu»; freilich loigen sie

auch, wieviel uooh trul^ des Oeleisteteu und

( iit'iiiidfni'ii zu tliuu l)!cil>l. \'>ir allmi möchte

laau vviiusvlieu, dais für die Kezeusiuueii der ulpbu-

betiscben Sammlung die FSden des Zusammen-

hauiges, die erreiehbar älteste Überlieferung, die

HaUptWrgr VüU ilit^-iT /II den :>[i!iti'- teil Aliyil'inr-Tli

in einer vum Zweifel erlüäeudeu Weiae aulgewieaeu

wQrden.

Heidelberg. H. StdltattUer.

I Cicero» Rede für ^^fx. 1t<is( ius heransff. von Fr.

Uiciitüf. 3. AuH. durobgesehen vuu A. Fleck-
eisen. Ldpslg, Teubner. JL—^,90.

Ziemlich zahlreiebe Änderungen unterscheiden

diese Anflafrc von der zweiten : an ."i^ Stellen

iüt die Lesart der liandschrifteu wieder hergestellt,

etwa 13 mal hat sie Konjekturen weichen mSasen:

3 derselben sind von Fleekeiseu (89 pngna <ilb>

Cannensis, KK) nunc primnm hanr sn-pitioncTu,

14 J cum laeditur, ab hoc apleudore eausae se|»a-

ratnr), sonst sind besonders Novnks and Pluygers

Vwrbesserungsvorschlilge Vierucksiehtigt. Auch den

Kommentar hat Fl. vielfach umgestaltet uml er-

weitert, überall merkt mau seiue beüüerude iiaud.

S 7 sehe ieh nicht reeht, wie »in vobis aeqna

et honesta postnlatio videtur iroiiisch genommen
werden kann; nur wenn das besser iil>i'rli< ferte xi

vubis beibehalten wird, bat der 6at^ uuuiscbe

Flirbnng, und dam seheint mir das in der Anm.
beanstandete brevem postniatiouem wohl zu passen.

Ähnlich brauchen auch wir das Mominntivuni,

z. Ii. hier habe ich auch ein \Vürtcheu mitzu-

reden — der unaosgesproehene Gegensats su lum
ist: aber inhaltssiliwer.

§ 21 ist überliefert: hoee bona eumutur bestcr-

tiorum duobus milibuM uummum. Madvig hat

aestertium ab ISrklärung lu nvmmam 'getilgt,

doch lesen wir auch Verr. II 5("> 118 LXXX uum-

mum. Fleckeisen behält die Vulgat^i bona, sexa-

gies HS, emuntnr bei, und nennt diesen Sat* eui

wichtiges Ulied der ErsShlimg. Doch wenn der

Wort und Ankaufspreis der <.Jiiter ungegeben

werden sollte, tio muJiite dies da geschehen, wo
der Verksaf enihlt wurde, nicht hier, nachdem

tichon von der BesitMiigreifiing und VertaUtuig

die K'i de war. oder es hätte weuigsteu» statt

liaec boua ein vollerer Ausdruck gewählt werdeu

mSssen. Da also diese Worte 1. nicht sagen,

was sie »ollen, und nicht au der richtigen Stelle

stehen, su -imi sie luil Rcclit von Oseiilirriggcii

uU Kaudbemerkuug getilgt worden; vielleiclii bat

aber etwas Ähnliches im Anfang des Paragruiibeu

geätjuideu, wo unsere üsa. lückenhaft sind, denn

die Wort« Nomen—Sex. Hosci stammeu aus Cboi-

risiuü^ bona veueimt ist Zusatz Uicbters.

§ 44 nleretor: 'wie ein Hund mr Bewaehnng*

trügt wohl einen fremden (jedaukeii liiueiu, es

heifst eiufacli "d-ils er uur >i'itii' Nahrung auf dem
Ii Ute bekam' (uicht aber dort etwas zu sagen

hatte).

(} d8 plaonm &et nihil est: uon quicum de«

liberarit, quem certiorem feeerit, uude istud vuiiis

ttspicari iu meutern veuerit. Fieckeiseu erklärt
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mit I^ndgruf nihil est — 'es ist umsonst. iiQtzt

nichtg', zn non üoII ergänzt werden potes platinm

fiusere. Mir scheint Lier ebenso wie in der au-

geAhrten SieUe des Horas die Obenotcaiig Hain»

'es lit'f,'t nichts vor' einfacher und trcffemlcr (vfjl.

Verr. III 8 nihil enrum est). Zu nihil est gehört

onde istud—venerit; zu noa ist est zu ergänzen,

QBd die beiden RelaÜTriUse geben in PiereDtheee

an, was mau hätte erwarten küinien. Also -lic-

wetse esl Es liegt nichts vor (kcim r mit dem or

sich besprochen hätte, dem er es mitge teilt hätte),

woher ihr danmf kommen konntet dies so veiv

muten'.

§ 8'J schreibt Fleckeiseu pugna <illa; Cannensis;

ich sehe keinen Grond fOr den Zusatz: pugna

Cannensis ist *daa blntige Morden'; so branoht

Cic. ad Att. VT 1, 2^ post I.cuctricam pngnam

die DCULXV von der Ermordung des Ciodina ohne

jeden weiteren Znaatc.

§ Dl hoc conunodi est — fient: 'die Morder

der siillani.sciien Zeit lial)on sicli sicher zu stellen

gesucht, indem sie die uccusutores und iudices

tStoten. Aber vergeblich; alle Zengen haben sie

nicht töten kütuien. und wenn sie auch die bernfs-

niäfsigcn Ankläger und die damaligen Kichter

beseitigt hüben — Ankläger und Kichter wird es

immer gi»ben*. Diesen Gedanken erwartet man
in finden: nach der Überlieferung aber hat Cicero

gesagt: '.solange das Menschengeschlecht liesteht,

wird <H Leute geben, die sie aukUigeu' und sich

biorin nicht nor einer gCMshmaekUweu Dbertrei-

bnng sehnldig gemacht, aondern auch den Gegen-

satz in accnsator und qni aeeusat nicht scharf

zum Anadrack gebracht. Deshalb halte ich eos

für einen späteren Zniats.

Berlin. H. loU.

Herodotns Bouks V aud VI. Tcrpsiiliore and Eratu
edited «ith uotcs and appcndiccs hy Evelyn
Abbott. Wilh Majis. Oxford 1893. 347 8.

Diese vornehnilich für Stmlierende der <ie-

sehiehte bestimmte Ausgaliv legt das Ilaupt'-

gewieht anf die saebliohe ESrkl&rnng; doch ge-

schieht dies weniger in den Aninerkungen, die

kaum mehr bieten als die in der trett'liclieu Aus-

gabe des 6. Buches von Stractian (London, Mac-

millan 1891% ab durch eine stettitehe Reihe von

E.Kknrscn. Diese enthalten z. T. nur rienealugieen

(Achänieuiden, IMiilaideu, .Mkinäouiden, theba-

nische und sjiartanische Könige), oder beschränken

sich anf den Abdrack von Stellen ans anderen

Seliriftslelleni iles Altertums, die denselben (.legen-

stoud wie llerodot behaudelu ^zur Geschichte dos

I

Kjlon, der Tyrannen von Korintli und Sikyon,

I über die Schlacht von Marathon und den Zug

des Miltiades gegen Ikaros; nur in einem Falle,

bei der wichtigen Stalle ans Aristoteles U9fi>af«»y

noXttiia über die Verfassung des Kleisthenes. sind

liemerkungeu zugegeben); z. T. sind es aber aueh

besondere Abbandlnngea über einzelne achwierigo

Fkräeen in der Eidhlnng äm Herodoi Ohne
wesentlich Neues zu bringen, lü lien sie die ans

der Überlieferung sich ergebenden Schwierigkeiten

in kurzer, klarer Darstellung hervor und stelleii

die sich gsgeniberstehenden Ansichten der For«

scher unter Hezcichnung der Stärke uud i^ehwäelie

ihrer Gründe nebeneinander. Kie behandeln die

Satrapen uud Generale iu Kleinasieu, meist in

ÜbereinstimmuDg mit Krumbholz (de Asiae mi-

iioris satrapis IVrsicts Leipzig die Chrono-

logie der Kegioruug des Kieomeues, die vier atti-

schen Phjlen, die ^ronologie des 6. Jahrhunderte

(Verf. zeigt, dafs es verkehrt wäre, auf Uerodote

Angalien ein ehrouologisehes <;''l>äiiile aufzuführen,

da dieser selbst nicht im Hesitz genauer chrono-

logischer Angaben gewesen ist), die Heroen»

Verehrung, die Chronologie des ionischen Auf-

stande-^. Thukydidcs als Kenner nu«l Kritiker

llerodot.-. ileu Zosammenhaag von Gricchenlaud

und Ägy pten in der Utesten Zeit, das Datnm der

Schlacht von Marathon, Phaedon von Ai^os, die

.Mkmäonideu (eine kritische <.iose!iiclite dieses

Hauses, die mit dem trefifeudeu Satze sehlielst:

*Alkibiadcs wollte der Leiter des Demos oder der

Oliguvhen sein« aber l/«it<'r mnfst« er sein, und

dies war, kurz, gesagt, die (Jcsehiehte seines Hauses')

uud eudlich die Tyrauuis. Letztere ist eine Ver-

teidigung der Tyrannen gegen ungerechte Benr-

teilnng im Altertum uud in der Neuzeit. Es wird

ganz richtig hervorgehoben, dals die rherliefening

über die Tyrannen im wesentlichen auf ihre Feiude,

die Aristokraten, sorSekgeht, dafs ihre Macht
nicht so verächtlich war, wie MC daigestellt wird,

und auch nicht blols zn soll)siichtigon Zwecken

angewendet wurde, und duls den Oriecheu eine

Alleinhenrsohaft in jeder GesUlt nnvorstündlieh

war. Darin geht aber ^'erf. zu weit, wenn or

behauptet, die neueren Sehriftsteller hätten sieh

meist damit begnügt, die Erzählungen der AlU'u

aoixttaebmen. und ohne so prflfen, ob das Bild

wahr oder falsch ist, sich darin gefallen, die

Schatten noch schwärzer zu machen. Dals die

Uegieruug des l'eisistratos für .\then segensreich

gewesen ist, wbfd doch allgemein anerkannt, ja

manche halten ihn für den Hegründer der s|iätcrcn

Gröfse Athens. ^ glaubt Ed. Meyer (Die Polasger
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in Atlika nml I,eranos, l'hilol. XLVITT S. Wa
4bl>), ilie l'liilaideü seien bei Herodot ia der Be-

aiedeluug von Lemuos mit Unreeht in den Vorder-

gmnd geireten; diewlbe aei Tiebnehr in Zosammen-

hang mit der Rcsot^nng SigtinmH und des Clier-

sooes za bringen uad damit als Werk des

PeUifentM attfirafiMML Nur in mn«ni Punkte

stimmsn wohl alle Oberain. Die Stellung der

Tvriinnrn war von Haus ans eine sclilefc und

nötigte sie so za ihrer eigenen Sicherheit zu Ge-

waltmalkregeltt. 8ie blieben im Gegeosata an

einem ^rolsen Teil der Revrilkcniug und der

Makfl. der ihnen von der Kutstehiing ihriT Herr-

schaft her anhaftete, konnte bei der Kürze ihrer

Dauer neb nieht Terwiaeben. Andera^ta leblt ea

nioht an anerkennenden Stimmen aua dem Alter-

tum. Diis K;. Kuj>itel ili T './.'//^i'ffi'w»' rioXitfta ist

eine Lubrodo auf ]'eisi»trntos; ebeutK» uuerkeuueud

aprieht neb Thnbydtdes in der bekannten Epiaode

über Hiirmu<li<)s und Aristogeiton aus. Aus TInik.

I 17 endlich durfte Verf. nicht selilielseu. der

grofse Historiker sei mit einer verächtlichen lic-

mericnng Ober die Kimple der aiailiaehen Tyrannen

hinweggegangen. Thukydides, der beweisen will,

wie un)>edeutend die früheren Kriege der (Jrioehen

infolge der geringen MacbtverhiUtnisae im Ver-

gleich mit dem peloponneaiaehen waren, bandelt

I 17 von der Zeit vor den Perserkriegen, and da

ist seine Üeinerkniiif über die Tyrannen fnftäx^fj

dn afiwy o^dttf t^yoy d^toXoyoy ganz berechtigt.

Von d«i Tyrannen KsUiaiM koanto «r hier niebt

reden, da ihre kriegerische Machtentfnltung cnii

in die Xeit nach der Schlacht von Marathon flillt.

Ans diesem Grunde allein schon pafst der folgende,

on vielen Heranagebem für nneeht erklürte Sata

oi yaQ Iv ^mtXUt rihtnioy fx"'Q1^"*' ^vyäiitoK

nicht in den Znsammcuhaug. — Der letzte Exkurs

euthiUt den Abdruck einer Stelle aus Nouvelles

reeberchea anr qnelqvea problimea d'bistoire von

Fust«'l de CouIaiigeM über Trat^^XK naQ!}h'o^.

Auch in den Anmerkungen beweist Heraus-

geber aoigsame ßeuatzung der nenesten Forschun-

gen; dodi iai ihm an V 77 die neneale ErklBmi^
Kirclihoffs (Sitzungsber. der Akad. d. \Viss. zu

Uerliu S. III ff.) eutgangen. Welche (iniinl-

riltae in der gnunmatiscben Erklärang befuigt

aind, ist mir niebt klar geworden; anwnlen
werden Krkläruii'_'eii spradilielier Eifjeutümlieh-

keiten g^{eben, die für das Vcrstündni.s des Textes

ohne Belang aind, wahrend man sie andernorts,

wo Schwierigkeiten vurliegeo, vermirat.

Der Text ist, wie lleraui^fr. sellmt ;!ii<,'i"^t. der

Steina (18ä'i;; Abweicbaogeu »iud selten, er folgt

diesem sellmt oft da, wo. nach den kritiselien Ati-

merknngen zu sohliefseu, er Bedenken gegen den-

selben hai Wie ea aeheint, hat aber die Btein-

sehe Anagabe von 188-2 zu Grunde gelegen;

wenigstcn.s stehen eine Rcilie von Lesarten dieser

Auagabe auch bei Abbott, ohne als solche be-

aetehnet an werden. Znm grSlUen Teil nnd aie

Huwescutlicli ; von Helang dagegen sind folgende*

\' 21 am Ende (StQuiöv löv . . . ihtoxojii^öftfvov.

Der Artikel, der in ABC fehlt, ist wie früher

aehott von anderen, 1884 sneh von Stein mit

Hecht gestrichen. V 105 fftnQtj'T'^r^ytu {Vr.) statt

flj,-Tfn()7j(ri}(a 'in Schutt und Aselie liege'. VI 2<)

il^Ut statt iiut. Ebenso lutUi VI 37, 5'J und

dnUt VI 62 atatt ftnut nnd «irri«r (vgl. Oobet,

Mnem. XI zu Her. I (i). VI 3.3 Itmlöov tovrov,

wo lovtor. wie die Übcrll'^fcruni; zeijrt, ein spä-

terer Zusatz ist. \'I 62 im ut di^ Uytitv. Besser fehlt

di oaeh ABC. V1 107 iv toi rny» (fehlt in ABC),

von Stein nach dem Vorgang von Gompeiv. mit

Hecht getilgt. VI l'if) rr(uötut> füv nach St^-in

1082, die liss. haben nur n^'iia fiiv. VI 133

fiffotvotfotsiy, wo Stein 1884 naeh (R) ar riehtig

aTtavaatiaHv anfgenommen hat (vaigl. meine

C'omuient. critica in Her. p. (»V

Irrtümlich ist V 14 die Lesart n^ö^ Mtydßa^ov

ABC zngeBebrieben; aie steht in iSn; V 136 iat

di( I ladschriftliche ficsart 9 fricKTcf wQggeUHaMi,

iiiul ebenso fehlt V"! Irl, wo richtig nmdUtv gegen

Stein aufgenommen ist, die kritische Note. \^ 37

iat *lfktv»hof gegen ABC an^ijenommen, V 121

alu r ^f)ifnii))Moi;. Für letzteres spricht Kaa^üiX-

).ini in <ler Newtonscheu Inschrift von HnlikamaFs.

lierodot sind diese kariacheu Namen geläufig

gewesen, er wird aneb VII 195 W^MwUj« ge-

schrieben haben, obwohl hier alle Hss. nur ein l

haben, wahrscheinlich auch V 118 Mava<foiXXov;

vgl. bei Ik'chtel N. 240 J/a^i'Oawkloi, \4inuvaat»X-

loi, 2SK^AMg*Ue$ nnd llwvMi/Mat nnd N. 248

MttrijffuiXXoi (neunmal) und OiatSaXXoc, Wie
Dcmo^sthenes nnd andere spiit+TO Schriftsteller

diesen Namen geschrieben haben, ist eine Saehe

för meh.

Die beiden Karten, dte Gegend am Tinteren

Strymou und die Ebene von Hiuratlion, sind vor-

trefflich.

Berlin. E. SaUenbarg.

Walther Frellwitz, 1 y um 1 1 > j: i s c Ii e s \V u r t c r b u c

h

der griechischen .Spi in he, mit besonderer Be-

racksicbUgang des Ncuhocbdcutscboii und einem
deutschen Wörterverzeichnis. Gätlingcn, Vanden-
hueck Roprecht. 1892. XTI, 382 8. in 8.

JL 8.
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Eiu ftyinolnglselics Wörtt'rluicli des Uriecbi-

»cben, diis die sicheren Ergebnüiae der neueren

SpntdiwineitBehaft io einer fflr alle Philologen

ventSadliebeu Weise; zusammongefnfst darböte,

war goriid»»zH eiu Hedürfuis. Und t'lxMi an weiN'rp

Kreide sich mit seioein Buche zu wenden war die

Absicht TOD Rrellwiti, su der er ^oi Torwori)
folgende einzelnen Forderungen ableitet: '1. ji ilt iu

fremden Worte seine deutsclic Bedeutung hiiizu-

Eufiigcu, 2. die deutsche Mutterspruche überall,

wo 68 mSi^di VM*, mit zur Veigleiolmiig lieru»

Micidien} S> bei jeder Gmppf verwaudtor Wörter

die gemeinsame Wnrxel mit ihrer Hedeutniig niög-

lichüt deutlich anzusetzen, 4. die urgriechische

Lantform ni ersehlieAen.' Der Verf. hat rieb

durchweg bemilht diesen Forderungen «u geniigen:

seine Arbeit ruht auf solider Grundlage und es

läfst sich zweifellos viel daraus lernen. Aber der

Nntnn, den rie thatMoMieh lüften wird, aehetat

mir durch mehrere Umatiiide beeintrSehtigt zu

werden.

Die DarBiellniig ist gar in knapp. In einer

Einleiiong voo 7 Seiten werden mnige Winke zur

Beurteilung etymologischer Zusammenhiuige ge>

geben, die sehr brauchbar sind (besonders sei das

S. X Ober den Einfiafs der üebürdeu auf die Be-

dentangsentwickelnng Geeagte henroigehoben);

aVier Hie sind zu kurz und können nnmöglicli den

Leiter in den SUnd setzen, alles, wa.s bei den

einielnen Artikeln aar Erläatemng notwendig

wilre, selbst an eqj^aen. Nehmen wir awei

Hrlsjiiflf, {'in (faiiz geliiiifi;!»'« Wort und ein ziciu-

liih seltenes: '«»'t>(>w7fo » lu. Mensch. * mi'tf^»-

a*;ro;: (tey^Q^ Stirn + wV; vgl- oedl. tmdrak
ein Verstandiger'. Schlagt man i»fw!k^q^ naeh,

so findet man Vorweisung auf fitti-'^iititit) uinl

ahnt nun den begrifflichen Znsamuieuhaug, der

hier gemeint ist; aber die lantlicfaen Übergänge,

dir ( trisialen lOleinonto der beiden Wörter worden

dem Leser iltirch kciiu' Anulniric ilcutlieh ge-

macht. — 'tfj(ttÄ.t(/j surge, warte, i^fitJ.i^g sorg-

Altlg« ftffi'f'lorxo; Sorge tragend, itjuiXtf, t^iXua
Sorge, Wartung, eigentl. (vur Sorge) aaftor rieh

sein, vergehen: vi^l. lit. Uiiii/lig sieh etwas genau

merken, im Oedüchtuiu behalten (daher iu(tta(

VerwalteirK kleinnm. fomifty merken; vgl. ni. Unn

(m, mtar t^U^oe) rieh nicht zu helfen wissen,

verliehen, wozu auch lat. limeo fürchten, tinior

FurchL Über |/ lern : teme exuuimari s. nifitGos.

Lautlich steht am nächsten LiL timtdtHtua.' Den
Artikel 8ber täi»$eof ('Lab') setze ich nicht erst

mit her; er enthält u. a. die latfiuiM-luii Worte

teinere temerare kueOrae^ die neuhochdeutschen

iltiiitmlic/i Jämisch Dämmerung tlmter. leh fürchte,

die meisten der Leser, an die Prellwitz gedacht

hat, werden mit einer solchen EMklämng Ober«

hanpt nifllliR nnzufaugcn wissen und. wenn sie

ein paarmal .ähnliches gefunden haben, das Hui-h

ärgerlich beiseite legen. Etwas anderes wäre es,

wenn ihnen dnrch litterarlmhe Nachweisungen

(ielegenheit geboten würde, die Quellen aufzu-

suchen und dort den Sinn der im NVörterhucli

nur angedeuteten Hjputheseu kennen zu lernen

nnd an prOfen. Aber Angaben dieser Art hat

der Verf. gnmdsäialidi ausgeschlossen, um nicht

i ntwoiler. wenn er eine Auswahl von Citati n traf,

zu 'schlimmer Einseitigkeit nud i'arteilichkeit' go-

Ahrt an werden, oder, wenn er die Urheber der

aufgenommenen Etymologieen vollständig anfthrto,

den Umfang gar zu sehr anzuschwellen. Was das

erste betrüft, so kuunte er dem Vorwurf der

Pkurteilicbkeit getrost die Stirn bieten, wenn er

nach l)estem Wissen nnd reiflicher Überlegung

das wirklich Wichtige und Fruchtbare aussonderte.

Lud (ur dieses muiste auch Platz da sein. Um
dabei den Umfiiog immer noch in miftigen Gramen
zu halten, gab es doch manche Mitt» !; /.. B.

\Vogla8snug aller Citate, die schon in Curtius'

'Gmndzügea' stehen nnd dort jedem Philologen

leicht sngangKch sind, Vemm&^ang der fibrigen

durch zweckmäfsigc Abkürzung der am häufigsten

wiederkehrenden Titel, endlich Entlastung des

WSrterbnches TOn manchen ganz entbehrlichen

Artikeln. Dahin rechne ich Interjektionen wie

u).(t).('(, f, nccraT, aber nnch niclit wcninr,. wirk-

liche Worte, über deren Etjmologio der Verf.

ttiehts zn sagen weift nnd die er trotzdem mit

aufführt. Im Buchstaben X rind es auf li> Seiten

!• Zeilen, die !ii>r Iiflttcn gespart werden können

{Xa(tt'QH>ifO(, huct^ioy, Mtlffo^j käoayov, Xt(i^,

Xs)u9o(, Üi^, Xi-Qtt, Xtar6(), wozu noch mit 2 Zeilen

Xnixotoy kommt, ein Kompositum, das durchsichtig

genug i>t, iini ilcr Kninbination-^galic der Leser

überlassen zu werden, denen doch sonst der \'erf.

melir snmntet; k. B. wenn er zur Erlantemng von

fttt^re auf ^idynoos verweist, dieses aber nicht

alphabetisch einordnet, sondern nur nntw fuutma

erwähnt.

Eine willkommene Hilfe für das Verständnis

hätte stellenweise ohne alle Vermehrinig des

Stötten l)lors (lun-li zwickni;il>igere Aiiswalil it<l<'r

AuorduuQg der Bedeutungen gegeben werden

können. *dX^9^^ uutrüglidi, wahr, ech^ ist

richtig geordnet, aber *v^ftfQt(g wahrhaftig,

ohne Fehl' nicht, el)ensoweuig (unter ij'i'xo hauche)

^ipvx^ Seele, Lebenshaach'. Zu tiaxut heilst es
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mache gleicli, halte wofiir, vormiite' ; st-sitt der

zircitou Chur^tzung würde 'halte für gleich*

nicht mehr Raum emaehmen and den Knn viel

dontlirhcr inaclien. Unter d{>(ti;<',o[ini »teht:

^dqaxf^i,^ urk. öuqjijiä e. Müuze', und gleich

nachher noch einmal anter eigener Überschrift:

^i^Xmri e. Münze (eigl. eine HBodroll): iqmMtfm^.
Änf den Zns:iniinfM)han<( /wischen Itciilrn HodcTi-

taogeu wird der litiser nicht hingeleitet; erst wenn

er ufuUig 6ßok&i anfechliigt, merkt er, dafi ei

ein BSndel Metallstäbe war, dos, mit der Hand
*neftmmeng<>farst, zm- Mnn/eiiiluMt wurde. — Ein

flberaiu häutig wiodcrkelireudes Verhältnis, durch

dos icheinbar disparate Bedentungen nnter einen

gemeinsamen liegrifl* gohrucht worden, ist die

Doppclhoit aktivisilicr und iKis^ivischcr Anwen-

dung, dmjfiuip wird richtig erklärt 'nnbeschä-

digt, ontcliiidHch*; aber bei anoQOi 'mtlos',

«ß;'oc 'träge', xedv6s "sorgsntu' sind nur diese

aktivi\("li<ii Hi'dfutnnpcn angegeben, niclit die

gegeuüberttteheudcn: 'nawidunttehlich' (7.. It. lle-

rodot VI 44), Hmbearbeitet* und 'teuer, (legen-

stand der Sorge*. Hei tfiXog wieder .sieht nur

ihis passivische •lifl>' und ein undeutlielit-s •freund'

(vgl. ü 775. a M '.i. i 20«). — Der Zusammen-

hang ron Aktiv nnd Medinm zwischen tipu
*brirse' iukI lit t am 'straff" kann wenigsti'ns liiuzu-

geduclit werden: da'^ .Mediinn be<k>tih-t 'ich lasse

hüt'seu, iiiaeho hülseu'. Aber das gleiche Ver-

bältnis «wisehen dfw *ieh fliehe, fSrchte' nnd

dtomti ich scheuche' hat der Verf. ganz verkannt;

er üil'st, dUo wen '""1 übcrHctzl (floftm nach einer

vereinzelten Auweuduug '»eheue niich'. — hi

all diesen Fullen konnte mit gans geringen Bütteln

ein Hinblick in den Zusammenhang der sprach-

lielii'U liildniigen eröffnet werden.

Dal's der N'erf. daran nicht gedacht hat, hatte

vielleicht darin minea Grund, dafe er den Qber-

wiegeuden Teil seiner AoftuerkHauikeit demjenigen

Teil der Etymologie ÄUgewt>ndel halte, der jeu-

aeita der griechischen Spracho liegt. Auf die

llemtelluiig der gemeingricdiiüchen Grundform,

anf die vergleichende lleninzichang Terwan<1ter

•Sprachen hat er viel Sorgfalt verwandt; un<l

beides ist gi^wil's danken>wvrt. Aber darüber i>it

die Beobnchtnng nnd Danttellong des sprachlichen

LebeuM. <las Mich erst auf griecliisehein HodiMi ent-

wickelt bat, etwa.s zu kurz gekoninien (leiMile

dies aber wird den Leitern, denen iVeliwitz nützen

will, in der Rogel mehr am Ifenen liegen. Was
hilft 7. 15. unter ßwaiQfOi die Iliuweisung auf

lioämy Der Leser niöeliti- wissen, welche N'uiuiee

der Uedentuug durch die abgeleilele 1orui ge-

geben ist, und würde schon dunkbar sein, wenn

Ihm au irgend einer Stelle des Buches gcs.gt

wfirde, ob es äbulioh gebildete Verba ipebt, and

welche, damit er da-s Gleichartige iu ihrer Be-

deutung selber suchen könnte. Nicht« davon er-

fährt er; vielleicht fällt ihm beim Blattern xu-

fällig ikafftQimvas Antfi; *al$at^it» fehlt ganz.

Dies int einer der ftärkston Mängel des B'.ielies,

dals die (icsetze oder Gewohidieiten der Wurt-

bildang nirgends sosammenbängend dargestelli

sind. Solche rhersicbt wurde allerdings den Um-
fang beträchtlich erweitern, d.ifiir aber auch eine

unentbehrliche Ergänzung zum eigentlichen Wörter-

buch bilden. Denn am die Bedeutung eines Wor-
tes aus seinem Unpmug zu erkennen, genügt es .

nielit. zu wissen, auf welche Wurzel es zurück-

gelit; mau mul's hiuzurechuen, welchen Sinn die

gerade vorliegende Ableitnngsform oder das in

ihr enthaltene Suffix hat. ^Ver nach dieeer Seite

hin Belelinmt; >ueht, winl ilnch immer wieder

auf <leii alten l'ajie /.miick;,M'i i fcn niiis>en.

Wie wichtig die liierniit empfohlene Art der

Vergleichung, die sich grol'senteils innerhalb des

Uriechischen bewegt, werden kann, zeige xum
Scitlul'-' nur ein lieispie!. I)er Artikel n oöipoM t>

lautet bei I'rellwit/: 'wohlwulleii<l: (fQ(^f. Kern.

71 Q6if(iit<jfta aus ffQui-ia, vgl. tfQoißr-ls Sorge*.

Nun ist jjQmfQutv Ö 40. * 8. jf 1(N5*) keineswegs

*\volilwn!lctid\ s(>n<lern 'aufrichtig, ernstlieh, aus

vollem iierzem'. .\nderseits, dals das Wort von

tlüiiv herkommt, liegt anf der Hand und bedurfte

kaum der Erwähnung, wie ja der Verf. in ähn-

lichen Fiilh'n Komposita einfach weg^elas-sen hat

(z. U. i^iiioroi). Aber was be<leutet da-s ngo-?

Man vermutet 'fQr- sorglieb*; aber dam passen

<lic angefahrten Stellen nicht. Da zeigt die Ver-

glei«:hung mit nnn.'ftl.i iiroc. Tioiinouoc den rechten

Weg. A 1j 7iQoi>t/.iiit ut'^ tif.xno ^aiiai "er raufte

seine Haare mit der Wnntel ans' (ßUxpmif ^
i}t(aJM¥ Grnn.lla-re'). r4l4 f. wq &' 99' itth

}i).tiyijc nitiQfic /ti>< iSujijii) dprs rtooo^i^iK: bis

in die Tiefe ilriiigt der Klitx des Zeus und hebt dcu

Baum- aus seiner Wunel, nm ihn niedensuwerfim.

So ist TiQmffiutv das« was tms der Tiefe des Herzens

kommt, erst auf einer späteren Stufe 'freundlieh,

geneigt'. Auch wir sprechen von 'herzlichem

Hafii* und gebranehen doch daneben and sogar

*» .\n (lifsi-r .St<>Ue hat <Ii>.' l'rlih 'utstninli'ni' falNcli«-

.\uffassaiii; vuu UQOif^r «lun Aulafs ice^^obeu zu d^r

falsrhen Ijesart K^mfunm Xitotß^r (statt Kfwrfii»' äh-
ii>(;ny\, ilir von den nenereu Uerauseebern inunsr noch

uiulit uulgc^eüvu ist.
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überwiesen«! du-^scnu' Adjektiv im verengtea Siooe

TOD 'liebevoll, treuuüiich'.

KieL Pftnl Ofenor.

Lnigi Ceci, I i; et iiiiologic «Ici Giurcconsulti
Kuinaui. Tunau 1892. Erui. liOoscher. XVI,

195 pag. a. 4 lin.

Wie ergiebig (Iis Gebiet der romischen Juristeu

fiir i)hilologisclic speziell fiir spraoblicbe Uuter-

buchungcn int, zeigen die neuestcu Arbeitea de»

Vntemon Lnigi Ceoi in Tnrin. Sie sind xagleich

ein Heweis filr die Regsamkeit (hr itiilicniselien

Spnichforschimg. Das vorliegcude Bueb bildet

den ersteu Teil eines Sammelwerkes unter dem

Titel 'Ln liogns del diritto romaiio*. Als sweiter

Teil sind angekSadigt *Stndj dt etimologie e semn-

sui(t<,'i:i', al.H dritter 'Juris romaui aniiquissimi reli-

tjuiue ad pri»tiuam formara revocatae'.

Die etjmok^tieheD Veranche der Alten er-

freuen sicli j:i ki'iiRT ^rnlkoii Wert-sebiitzniig nnd

aneb zn vielen Ktyniolügieen bei den römiscben

Juristeu wird man beute bodcaklich den Kopf

seliBttelii. So beiaptebweiee wean man soror tob

»eorsiim, fratcr von fere alter, fainilia von fiuis

menioriiu-, uiiles von niultitudo o<ler von malum

hergeleitet findet. Trotzdem war der CSedanke

Cecis, die Etymologieen der römischen Juristen

zu >amiii'':i ini<l zu besprci-lieii. fin i;Iiii4<liclier.

Die iSumuiluug bildet nicht uur eiue Ergäuzuag

der Werke ron Lencli, Gräfenhan, Steintbal Sber

die Sprachwissenschaft bei den Alten, sondern sie

darf ancli das Interesse der heatigen Jnristea in

Anspruch nehmen.

Die groAe ^ahl vun Etymologie«», die wir

liei den röiuisLln u Juristen antreffen, mnls auf-

fallen ninl zu den l'Vnj'en anregen, wanini die

juristischen Schriftsteller Etymologie triel^eu uud

welcher Wert diesen Versaehen behmmessen ist.

Diese Fragen liauptsäclilicli unt^^rHUebt (Vei fast

allzu ausfiibrlieb in dem einleitenden Teile seines

Buches (8. 1— G2). Besonders bemüht ist er, die

bu in die neaeste Zeit riel verbreitete Ansicht

snrückzuweisen, dal's die^ römisebeu Juristen ihre

Etjraolntricen nur im Sebent, loci causa, wie C.

sieh ausdrückt, aufgestellt 'hätten. Zu den Ver-

tretern dieser Ansieht rechnet der Verf. anch

A. I'erniee, der allerdings in seinem Buche über

Laix'o Hd. !, S. 27 -i-Iireilit: 'Man kitnnte vielen

hierher gebörigeu l alleu gegenüber geradezu .so

weit gehen zn behaupten, dals Labeos ganxo ety-

mologischo itistrebungen gar nieht ernstlieli ge-

meint seien.' I>.is In i ist dot b aber noch nii lit,

sie sind ioci causa gemacht! üb mau mit den

Worten des Gcllins 'lopide atqne ar^uto reperta'

die als möglich hingestellte Annahme stutzen

kSnnte, wie Pemiee memt, möchte ich mit Ceci

bezweifeln. Doch P. fährt weiter unten fort, was

Ceci anscheinend ganz übersehen hat: 'Indessen

sind Labeos Etymologieeu nicht ärger als sie sich

bei Onmmatikem tob Fach finden. Und deshalb

ist kein ersichtlicher Grund fiir die Annahme, dafs

er selbst au ihre grammatisohe ßichtigkeit nicht

geglaubt habe.'

Der Verf. sndit den Urspmng des Etymolo-

"jfisierens bei den nMnisehen Joristen mit Reebt

nicht in dem KinHul's der Stoiker, sondern einmal

in der grofsen Wichtigkeit, die die Worte and

Formeln im rOmiadien Recht hatten, sodann in

der Aufgabe der Juristen, das alti« Recht zu iiitcr-

pretiereu untl den neueren Hedärfuisseu und Sy-

^itemen anzupassen. Hierbei wurde die Etymologie

sn Hilfe genommen, nm DefinitioMn nnd Regeln

zu begrnnden. Von ganz besonderer Hedt iitniig

für die Verüchmelziing spracblieher uud juristischer

Studien war die Thütigkeit V'urros, der nach dem
Vorgänge srines Lehrers Alins Stilo in seinem

jurlstiselieu Werke 'de iure civili' ohne Zweifel die

Etymologie stiirk bevorzugte. Varro aber hat

anf die Juristen einen grofsen EioHufs ausgeübt.

Namentlich ÄliOB tinllns nnd noch mehr Autistius

Lubeo zogen bei iliren Definitionen ilic Ktyni doj^ic

heran, uud von Labeo haben die Späteren das

Ktynitilogisiereu gelernt Das sechste Kapitel der

Einleitung, in dem C. die etymologische Methode

Varros bebandelt, zeigt in der That, dals die

l'rinsipien Varros mit denen der Juristen über-

einstimmen. Naeh des Verf. Meinung leiten die

Juristen wie schon Varro den Begriff vom Begriff,

nicht das Wort vom Wurt li< r. Darum iilM-rsebea

sie ganz die phouetischen Schwierigkeiten. Die

Alträ kannten eben die Gesetze der Lantveran-

demng und die llerauisbildung der Worte aus

Stamm und Wnrzil nocli nielit; es genügt ihnen,

wenn sich in dem abgeleiteten Worte die phone-

tischen Spuren des St»mmwortca, d. h. Oberein-

stimmende Buchstaben wiederfinden. So kommen
l";tymii!(ii,'ii'en wie soror von seorsjim, familia von

Ions mcmoriac zustande. Die Zusammenstellung

der rerschiedenen Arten tou jnristischen Wort-

ableitungen im siebenten Kapit«*! der Einleitung

ist bcsondiTs inteit ^'- nit. Hei deu Etynuilopieeii

aus dem Griechischeu kommt der Verf. anf die

Graeismen in den Digesten im allgemeinen sn

sjireelicn. Kr unterschätzt den Eiuflufs des Grie-

cliischcn auf die Sprache dt-r Juristen ^'anz ent-

schieden. C. fafst seine Untersuchung dahin zu-
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samiriL'ii, dafs dio römi.'^cht'U Jiirist'Pii sicli iKt

Ltjinologie bedienten, um eine juristische Idee zu

erlüntera aod so ettiwickeln. Aber der Verf.

geht im Gegensatz zu dieser «Ugiemein verhreiteteii

Ansicht noch weit^T. Er hehaujtti't \uv\ suclit

dies au einzelnen Beispielen uacüzuweiseu, dal's

die larjeCfoelieB ElyioologieeB nieht immer bloft

Mittel <ler Krkläninjj und Bct^ründung sclion vor-

handener Ideen sind, sondern auch der Ansgangs-

pnnkt neuer Interpretationen und neuer lustitu-

tiooen lein kBnnen. Ob dem Verf. dteeor Neeb-
Wfis gelungen, hisse ich dahin gentellt sein.

Im zweiten Teile des Buches gieht C. eine

auicheioend Tolbtaudige Sammlung aller juristi-

seben £tjmoIogieen, nicht blofs der in den Di-

gesten ciitlialti'iir-n. Ks sind nahezu 300 Wort-

ubleitungeu aufgeführt. Die Juristen sind cbrono-

lofpsch geordnet; H. Porcina GrIo erOflFnet den

Keigen. die Institutionen Justiniaus bilden den

Beschlufs. Es fiillt auf, dal's Paiiiniau nur zwi-i

Ktvinn1n;^i<-<-n aufweist, während Paulus mit ;^0.

l'I{iiau g.ir mit 66 Nnmmem vertreten isL Das

dem Werke beigefügte Wortregister ist nicht

iiiiincr KuvcrKLssig; rognaHo (8. 148) ist mittels

de^elbeu nicht aufzufinden.

HScbat wertvoll sind die Annmlrangen, die

der Verf. zu den einzelnen Worlabloituugen unt<?r

dem Tvxt giihf. Kr führt hier nioht nur die

i'arallelstelleu aus andern römischen Autoreu, be-

sonders an« Yarro, Festns, Serrins nnd Isidor an.

sondern fugt auch die Krlvlfirungcn der niodcnicn

Suruflifftrsclier liiiizii. Hier entwickelt der \ erf.

denn anch seine eigene Ansicht über den Ursprung

des betr. Wortes. Umfassende Kenntnis der ein-

sobligigen Litteratnr. sachgcmälae Behandlung

nud ein besonnenes I rti-ii treten vorteilhaft zu

Tage. Ee wurde zu weit iuhreu, wcun ich auf

alles Reaehtenswerte hinweisen wollte. ESnige

Proben mögen genügen. Der Verf. schliefst sieh

naturlich meist einer schon aufgestellte" Her-

leitnng an. Ho setzt er bei.spielsweisc niutuuni

wie Mommsen sn mntare in Besiebnug gegen

1^0 M< yi i . aedituus betrachtet er wie die meisten

Forscin r Koinpositnni, will aber nicht aedi-

tunius als vorangegangeu gelten lassen; prutum

bringt er gegen Fick wie sebon Breal in Verbin-

dung mit dem grieeh. ntnQdaxw. Di' l>vi i i Imlj;]!'

von spnrius nnd temtorium lälst dt r \Crt. \m-

vntschiedun; ebenso gesteht er, eine braneliiiarc

Ableitung des Wortes Born nicht zu kennen.

Doch nii iit selten trSgt 0. auch eigene etymn-

logiselie Merleitungen vor. So setzt er adnlter

mit nitro, voht in V'erbiuduug, specus mit dem

I grieeh. fTxfrrff»), trüms mit dem innhriseheii trifn,

dem deutjichen dorf. Wenn 0. bei Besprechung

on {HMsidere das deutsche 'bentsen' herandebt

und dies durch 'beisetzen* erläutert, so dürfte dies

schwerlich richtig sein. Anch sonst wird viel-

leicht diese oder jene von den Aufstellnageo

Geeis vor den ^inehforscbeni nicht bestehen

kiMHien. .\l)cr der Wert des Buches würde da-

durch keineswegs herabgemindert. Es wird viel-

mehr für den Philologen wie f&r den Juristen

eine gleich winkommene Gabe sein, dnreh die der

Yerf:is.ser die philologisch-jnristischen Studien an

seinem Teil gefordert bat

Berlin. Emst Tb. Sehntie.

A. Engelbrecht, Das Titclwcscn bei den spftt-

latoiniscbcn Epistolograpkon. Wien 1893.

R. Brzezowsky. 59 8. Lex. 8.

Oer Verfinser beschittnkt seine Untersnehnng,

abgesehen von den Papstbriefen ans den .lahrcn

."S-^J— 140 und 4lll .">2;>. iuif die Haii[)tvertret«*r

der späteren Brief litturaliir, nämlich auf Öjmma-
chns, Ambrosins, Hieronymns, Angustinns, Leo
IVTagnns, Sidonius, .Avitns und Ennodins. Ans

den P)iji.>itl)rii'fen geht hervor, diifs erst im vierten

Jahrhundert die altrömi.sclie i'urm der Anreden

nnd Beaeicbnnngen in den Briefen anAer Gebranch

kam und die konkrete Auweudimg von Abstrak-

tionen zur Mode ward. Symmachns vermittelt

gewis.sermalseu den Cbei^iug zum neuen Stil, in-

dem er in den gewöhnlidien Briefen selten, in

ileu Kaiserbriefen dagegen hänfig sieh der Titu-

laturen bedient; es zeigt dies zugleich, dal's die

Neuerung von oben ausging und allmählich nach

nnten hin Boden gewann. Mehr noeb ak Sym-
machus kargen .\inl>r(^siti'< und HitToiivimis mit

Titulaturen, wobei freilich nicht aufser acht zu

lassen ist, dafs sie es weniger als Symmacbus mit

den oflisiellen Kreisen in thnn hatten. Weniger

sparsam sind Augnstinns nnd später ,\vitus und

Sidonius. Am Schlüsse seiner ungeachtet ihrer

Beschränkung sehr dankenswerten Arbeit giebt

der Varfiuser «ne alphabetisdi« Dbersicht aller

in <len behandelten Briefsinnmlungen Torkominen-

deu Titel unter stetem liiuweis anf die rumisoben

Rechtsquellen.

Gras. Pstsohenif.

Looii Sast, Die Volkslieder der Litancr in-

baltlicb nnd nmsikalisck. Wissenscbaftliclie

Ticiliige zum Bericht des köni^l. (ivmnasinms sn
Tilsit. 1893. Vvii. N. ^rl S. 4.

Die lleiisige Arbeit em])liehlt sich ebenso
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(liiri'li ilfii < icgoiistand wie durdi <li>ssoii HcIkiihI-

inng. Die Duiuos sind für die 8prachvergleicliuug

wielitig geworden, sie sind es aaeh fihr die Volks-

kunde Ulli] (Hoiicii als leliendci^ SpndldwkiDal
viclfacli zur ]']rklürunj^ der I 'onkiuriler vergangener

^>it«n. lu der Bebaudlung zeigt der Verfasser

einen weiten BXuikt indem er nieht nnr Tnlislfc und

Versinaft der I^eder, sondern auch ihre Melodieen

hetrachtet, und hier berührt er djis Gebiet des

klassiflchen Altertums, iusbesoudere die Rhythmik

and Melik der Grieehen. Er geht ans von dem
Werke des Tilsiter Rektora Chr. Bartsch, Dainu

Itailttai, Melodieen litauisclicr VolkHlieiler. Heidel-

berg I8ä6 und stellt u. u. das seltone Vorkommen

des AnfUktes fest, welehes eranf die Besohaflbn-

beit dar Sprache xnrQckfuhrt. Die vollen Wort-

fonnen, meint er, eigenen sieh dii/ii nicht 80.

wie uuHere zahlreicheu deutschen Monosylluba.

Hierin sieht er eine Ahnliebkeit mit dem grieeb.

Hexameter. Doch ist seine Definifon des Änf-

taktt's anjireifliar. Klicnso angreifbar scheint mir

auch die ikhuuptuug, dai'H iu rhjthniiflcher Ue-

uehnng völlige Regellongkeit herrsehe, weil 2- oder

4 teilige Taktj>lira»en mit ßtciligcu aljwechsoln.

Hier diirft<> also das Hestc noeli zu thun sein.

Eine etwas sicherere Grundlage der lictrachtiing

bieten die Melodieen, doch glaube ich, daTs die

Aufzählung dar Tonarten ohne Wort ist, da durch

Ansät/, einer oinheitlieheii Tonhöhe dieselben auf

zwei zurütk/.nfübren wären und diese, Dur und

Moll, naeh des Verfiwsers eigener Ansicht krine

7iitr<'ffenden BezeichnnDgen bilden. Kin wesenU
liebes Verdienst sehe ich darin, dal's der Verfasser

die Möglichkeit andeutet iu dcu Melodieeu die

grieebisehen Tonarten naebsnweisen. Höehte er

diesen Gedanken soweit überhaupt möglich ver-

folgen. Die Sache ist nicht .so einfach, du man

nur die Melodieen ohne hariuoniwhe Begleitung

sn bSrsn bekommt nnd daher ans den Tönen der

Melodie die Tonart 7.u bestiomi«! hat. Eine Au-

zabl Melodieen sind al>gedmckt, darunter sechs

mit vollständiger den cigentümlicheu Weisen ent-

qweehender Klavierbegleitung, welehe inm Teil

vom Verfasser .selbst gesetzt ist. Tn einigen

glaube ich die liolisehe, die bypol\di-cho nnd

die dorische Tonart zu tiudeu, während bei au-

deren das moderne Dur sweüellos ist Wichtig

ist ferner die Beobachtung, dafs der Slchlufs nicht

zum Gruudton zurückkehrt, soudern oft in der

Quinte oder Ten liegt. Einige scheinbar unvoll-

kommene SeUBsse veriaogeo fortgesetste Wieder-

liolnng der Strophe. Bndlich ist noch die alte

litaaUcbe Kankljs zu. erwiUinen, ein siebenaaitiges

Instrument, wt Ii h> s der Verfitaser mit Terpauden

Ueptacbord vergleicht

Berlin. H. Drahsim.

K. Sohenkl, Übangsbncb zum Üborsotsen ans
dem Deutschen ins Griocbische. Fflr die

KllV>•^ell lies ()lnrL:y(iin;i<iiiini8 bcarbcitit. s. nm-

goarbcitotc Auflage. Zwei Teile. 1. Teil: Übuags-

•tlleke. 9. Teil: ErklSreode Anmerkungen nnd
deiitfi' Ii-^riociilRchcs Wörterverzeichnis. Wien, F.

Tenij.bky. 1893. lY u. 1!)7 S. 8. l H. 20 kr.

Die achte Aufluge dos bekannten Übungsbuches

von K. Schenkl erfuhr, den Anlbrdenugein, die

jetzt au da-s (irieehische gest^dlt werden, ent-

sprechend, mehrfache Änderungen. Die lateini-

schen Übungsstücke fielen vollständig weg, und

die dentsohen des zweiten Teiles wurden auf ein

geringeres Mafs besdiränkt. I m den .\usfall zn

decken, sind neue 0 buugsstücke aufgeuouimeu,

die rieb an dm Lektflre Xenophons, Herodots,

Demosthenes*, FhUons und Sophokles' Ödipus* an*

scbliefaeu, was gewifs jeder Lehrer iVi-ndig l>i -

gräfsen wird. Ebenso kann man es nur guthetli>en,

dafs die Anmerkungen veriniudert sind, indem die

darin enthaltenen Wörter in das dentseh-grieebi-

sehe Wörten-er/eielinis aufgenommen wurden.

Dem Wunsche des V^erf., dafs das Buch iu dieser

verSnderten Gestalt aneb Arderhin seine Stelle

im Unterricht behauptcu und zu dessen Förderung

I'eit riiTfii ^<blii'rse auch ich mich in der

testen Überzeugung, dal's er sich verwirklicbeu

wird, ao.

Baden-Baden. 1. litder.

H. Eichler, Variationen zu Tacitus Auualcu.
1 . Heft: Zu Buch I. Berlin, Weidnunnsebe Buch«

liandlung. 1898. öl S. \ A
Diese Variationen sind Cbuugsstücke. bestimmt,

für die Hxercitieu und Extemporalien der l'rimaner

als Material ao dienen. Sie haben die gleichseitige

Lektüre der Annalen znr Voraussetzung und ver-

folgen ein dreifaches Ziel: 1. ilie von Tacitus ge-

branchten Vokabeln und Phrasen, namentlich so-

weit sie dem Arimaner neu sindf wiedinr vorsn-

bringen, >\c dadurch dem Gcdiicbtuis der Schüler

fest«ir einzuprägen nnd durch Erweiterung ihrer

Kenntnisse auf diesem Gebiete zugleich für die

Lektüre so sorgen; 3. diejenigen stifisttsohen Re-

geln nnd .synonymischen rnterseheidoi^n, SQ

deren Ableitung die h«>ktüre Gelegenheit bot,

auch im sobriftlicbeu Übersetzen zu üben; 3. die

SehOler in der Anwendnng der in den froheren

Klassen erlernten grammatischen Regeln sicherer

so machen, jedoch unter Vermeidung jeder hüls»
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lidieD HSnibng. SpbHebe AnmorlningBii geben

Wiuke für die Übersetznup.

Wie eug sich diese \ ariatiuueu an doa Ori-

ginal MiMhli«fiwn, nmg man au folgendem Bei«

spiel orsohen. wenn man das zu (irunde gelogt«

Kapitel des Tacitua {Ana. I 2) vergleicht: 'Als

uacb der Eutwaffnung des Lepidos und dem Tode

dei Antonioe aelbtt fifar die jnlianiache Partei nur

(Aiini,: (loppdto Negation) Anpnstns als Ffihrer

übrig zu sein schien, legte derselbe des Titel

eines TrinmTim ab nnd erklärte sieh mit der

iribnnidsehen Gewalt snlrieden. AUmahUeh sog

er alle Cu'scliilflu dt-s Petiafs wie der Heain(rn an

sich, oud iiieuuiud leistete ihm Widerstand; denn

die h«rtnSek^[ilen seiner Gegner waren in der

Schlacht oder durch Pruskription umgekommen,
nnd die übrigcu Vornelnucn erhob er, je (Anui.:

ut qnisqoe) sklavischere Gesinnung sie zeigten, nm
so sebneller tn Mneht nnd Ehrenstellen, so dafs

sie infolge der neuen Verhilltoisse m Ansehen ge-

langten und die sichere (iegenwari der gefahrvollen

Vergangenheit vorzogen.'

Bei diesem Charakter der Vorlagen würde ich

es für eine nützliche Übung halt^'u, wenn man
sie fiir mündliche Heprodaktionon in der Klasse

verwendete. iJenn dafs der Stil des Tauitus es

verbiete, ihn Ar die Übnngen der SohQler im

eigmien Gebrauch der luteiuischeu Spiaehe anf

dem Wege einer malsvollen NacliahmnnjT 7,11 ver-

wenden, wird im Ernst wobl niemand behaupten.

Aber welcher Lehrer findet sn solehen mBndliehen

Cbungen die Zeit? Wenn es «ich aber Um Schrift-

liehe .\rl>eitcii liaudelt, so winl man zwar diese

•Stücke dann und wauu als Vorlagen tur Klas.seu-

arbeiten verwenden können (ohne jedoch, wie

Verf. will, den Schülern eine Vorbereitung auf

die zu <Jninde gelegten Ka)MteI, mit denen sie

ja durch die Lektüre vertraut geworden .-sind,

anfimgeben); doeh seheinen sie fBr haoslicbe Ar-

beiten minder geeignet, da sie bei dem engen

Anschlufs au da-s Original /.ii wenig eigene Arlieit

von dem »Schüler verlangen, wenn er den Taeitn»

vor sich liegen hat. A.

Mayer nnd Hallers Akademische Hilfsbttckcr.
I. Das Akademische Berlin. Sommer-Halb-
jähr is;»3. Berlin, Majrer A Maller. 100 8. «.

Das Büchlein eutliält allerlei für Studiereudc

wichtige Dinge über die Berliner UaiveniiUt,

Akademieen, lioebsehnien. sonstigen .\nAtalt<-n nnd

Bibliotheken, aneli iil>er Wohnungen nnd Stipen-

dien nnd dürfte daher wobl neben dem Deutschen

rniversitä^s-Kalcnder bestehen, indem es eine für

Berlin fühlbare Lücke ausfüllt. Uugem vermifst

man aber das Verzeicbuis der Vorleenngen des

Halbjahras.

Auszng« ans Zeitschriften.

Mitteilungen des KaiscrI. Deutschen .\rchäii-

lo^isclien Instituts. XVIII, I.

S. 1— G. I'aul Wolters vcröflentliclil aufTaf. 1

ein bei der Stoa des Hadrian in Athen gefundenes

Metii|ienrelii'f , \vclrlie> eine (iruppe vnii drt'i Kl.>(,'ö-

wcibeni älinlich wie der Sarkophag von Sidou darstellt.

Ein solches Relief kann nvr von dnem GrabsebAode

stammen: es haben also schon in Attika Grabmälcr

in ausyebihleter TemiwUonn existiert. Der Verfertiger

dos Heliefs scheint ein uunhafter Kttnstlo' und iUtor

als der des Sarkophagi geweaen sa som. — S. 7—20
publiziert Erich Pornlee 15 Inschriften ans Andres

(No. 7 bietet (his Ktlmikon 'h!}v{iV'aloi. N<i. 0: Cirali-

opigraium aus deui II. Jahrb. v. Chr.) uud 2 aus I'arus.

In Mo. S bandelt es sich um enie Kollekte, welche

zur llorstellnnii iler (Quelle, des .\Itai-s und des Tlialanios

dun li den Priester der OioifJtü angestellt wird. Die

Si« iidcndeu sind alle Frauen, wahrscheinlich Hetären.

.AufTullig ist die Abkarzung der Vateraamen: Qtndu,
Z. 20, Ttnij. 7.. 10, //eure. Z. 82. — S. 21—26.
F.riist Maa>^, Zur llrt.iieninsehril't Min T'aros, handelt

über die Hetareinianieu der von Terniee puldizieilen

Inschrift: drei *A<tnaaka kommen vor, nflfcnbar nach

der berühmten Aspasia benannt. In JuvattA birgt

sieh Arit'uun, wie auch bei .\tlicn. XIII 5.S.3 d lÜr

.tilvmtü\xvuio^ in sthrcihen ist. Der Name der

Güttin Oiatffii» ist Kurzform von «('«rr^o^:«^, Üeiname
der Aphrodite bei Panlhts Silentbiritts A. P. V 234.

27— 31. Moflio (Jraef, (irabdenkmal

nitii>nien. II, gichl Mitteilungen Uber ein in liadji-

koi betindliclies (irabdeiduiial, dessen Aufbau dem von
Alschik-KiyA (Athen. Miit. XVII 80j im wesentlichen

entspricht. Als Erbauerin des Grabmals nennt sich

rf(>i /.).ayi^, deix-n Name auf der Inschrilt eines xwcilcn

Doukmals wioderkolirt. — S. 82—36. Ferd.DQmmler,
Zwei Felsinsehriflen von Amorgos. No. I »» T. 6. A.
.'^^^•0 wil d '/uj't'/u- ju/- fxffodi ^EfTaiifu-nf\i

\
iri lr^m

;

^xdoi'ij mit Koppa w'ik'Exhd^, "hnui/.xfto^ .int kot inlli.

\ äsen. Knuis wUnsi lit, dafs ihr xt'Qiog sie dem
Kpameinon verniidde. No. i — Mus. ItaU 1 225:
iQitjC 7101' fQaiöi;- fiiti:{f!)xiiii fiir Hffp T'^''"
/ua>ii(c

) ^ia<f I /.fi') d. Ii, 'S iti ii s war eiii^t lieljens-

werti (jetzl aber) hat ihn verzaubert Meutippe), die

Krenndin (oder Tochter) dos Staphylos*. -~ 8. 87—45.

Carl Hohert, S.isipidis in Olympia. Ibch run-iin.

VI '2U, 2 lag am l'iifse «les KrouushOgcfs ein Heiligtum

der Kileilh>ia, in welchem auch der 1>aimon SosipoUs

verehrt wurde. Als Kind und als Schlange bat er

sich den Elcom in einer Schlacht gegen die Arfcader

liill'i(i<li gezeigt. f ^(l^ipoli^ i>t iiffetiliar eine

lljpüslase des (krutiselieii) Zcuskindes. Die kri-llsehc

flebortssage war also seit uralter Zeit in Olympia

Idkali-iiei-t. 2'üia(iToktg deckt sich mit Zfrc —ont^Q

(vgl. i'ind. Ol. 5, 40), der Sosipolis Tcuiiiel war der
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Aasgangspunkt des Zeuskoltu in Olympia. Derselbe

ist vielleicht mit dem bei den deutschcti AusKiabuiigeu

freigele({teu altcuuiiiliLlieii 'Gebinde ti^'r Kxedra' idrii-

tiscb. — S. 46-ü;i. ß. Ottilie, O iv Ma(gtx{hivt

tvf^lot, berichtet Iber die Aasgnbongen an dm Grab*

liQgelu der 1« i Maratlmii jri'fallciien Athener iinil vcr-

üflfeiitlicbt mit Inf. II-V diu hier geriiiideiieii 8chwarz-

ligarigeu Vasen. Ein Meter unter der heutigen

OberflAcbe wurde eine ausgemauerte Grube eutdecitt,

welche Tieritnochen und Topfscherben enthielt: ein

Zcichnn, dal's die Angi'liürigon der (lefallfiicii jälirlii'li

am Grabe Upfer darbrachten. — ö. 04 f. teilt U.

Kern drei liucbriften vom Atbo« -Kloster mit —
S. G6 f. I'aul Wolters, (Jrabstfin mit Lutrophoros.

Grabsteine, \h eiche aus Anlal's des 'i'u<les eines einzelnen

FaniilieuuiilglieJos gesetzt waren, nehmen später auch

die Namea anderer Verwaudtea auf, selbst weua der

Stein durch die DmtaOniig einer I^trophomc ab itor

einer Unverheirateten gekennzeichnet war. — 8. 6tt

—

71. Litteratur.

Berliner philologische Wochenschrift 25—27.

S. 770—772. Arthur I.ndwich, Zu den Frag-

menten der Kaiserin ICudükia. Iliii nai litrii^'lieh vor-

geiiüinmcnc Vergleicbung der vuii Zulin herausgegebenen

griechischeu liegende, nach welcher Enduicia ihr erstes

Itm li geiirlioitet bat, mit dii ^i-m ersten IJiuiie hat an

niuliroren Stelleu die \un l.iuh\i(h angenunimenen

Lcrarten bestätigt. Im ganzen kommt bei der Ver-

gleicbung kein erbcbliclics Uctsullat heraus. — 27.

S*835f. W. Deeeke, Reste elegischer Poesie im
liivius. Verf. suiht AtiHosting ält<icr ilc}<is(lier

Dichtung au l'nlgeuden Stclh n iiat hzuweiseu: 1 10, Ü

(Jupiter—fero); 1 J 2,5 (at tu )iater sistu); 1 10,3 (deiudo

aospilet progenieni); 1 IG, 7 (abi nuntia— torrarum sit);

I 1»,!) (.Jujiiter pater^— (luos leil_); 1 22,5 (exeepti

hosjtitio- ilui>t s icit lmint;; 1 24,4 (iuiiesne nie—altulitj-,

124,» (tu, iUe Diespitcr, polles^iue^i 1 25,4 (ut

primo staiim—spiritu«ii«^{ lü, 9 (tarn l'nUos—violata

sunt); II t;, 7 (deinJeadeste); 11 10, I I (Coclus Tiberine

accipiab;; 1 57, 7 (potse sciri—Lucretia suu^; l

(quo nihil hnmauo—darent aminos).

Itawiiin« Veraeiduug philo!, iiclinflen.

Ägyptische Urkunden ans den kOnigl. Museen
zu Hirliii, herausgegoljcn von der GenenilVerwaltung.

Grieeliisclie Urkunden: JSjihW. 26 ä. 710-722. Dio
Herausgeber haben Anspruch aaf den Dank aller be>

teiligten Kreise. Urtuientciiz.

Aristutlc, The Nicomaeluian Ktliir<^ , iraiislaled

by J. E. C. Welldon: llrc. (/.,< ä. (jr. VI (IM'.Sj B. ISiJ-

134. Liest sich angenehm. Aug. MicheL
Angnstin de catechizandis radibus. Ueransg.

von Adolf Wulf/idid: lS}iti\y S 7li;-7l7. Keehl
gefiillig, doch wirkt Urtliogruiihie uml Interpunktion

verwirrend. Jo*eph ZycUa.

Bannack, Juhs., Die delphischen Inschriften:

LV. 23 S. 827 f. Sorgfältig. A. 11.

Uönard, Chr., Thiton. Sa philosophic, prcccdcc

d'uu apervu de sa vie et de ses Berits: üph W. ii
8. 7U-71d. Das Bach ist Dir das fivmOsiiche graCM

Publikum bestimmt und steht nicht auf der Höhe der

Forschung. Otto Aptlt.

Betlie, ]•'., Theliani>. lic lli'Mciiliedcr: lUi: 20

S. 390-392. Belebreud und ausieheiid, in den l:)rgob-

nissea Jedoch nicht vOUIg fiberaeimend. M^.
Rlaydes, Fr., Adversaria In cmnleoruni Gnie-

corum fragmenta: (hjelA. » 8. 378-380. Knthiilt

fast nichts Neues und Gutes. O. Cnmitx.

Bonnet, M., La philotogie chissique: JJp/i W, 23
S. 730-731. Vorleniiigen für S^ndeuten, die andi
deutschen Ijesem empfuhlen werden ItOnnen. Xart
Uarlj'eiäer.

Dareste, Rodolphe, La sdenoedn droit eoGrke:
Piaton, Aristotc, Throphtasfc: licv. üet A. gr. VI
(lb93J S. 134. Der V.rf. Icij^tet mit diesem Werke
den Studien, die ihm schon so viel zu danken haben,

einen neaen, henromifenden Dienst. TL litmach.
Kngelbrecht, A., Patristisebe Aualektdu: ÜMetr.

Litt. 10 S. 2'.)H. Wird anerkannt von M. GUlbuMr,
Esp^raudieu, E., luseriptious auiiiiucs de Lec-

toure: BphW. H 8.754-766. TMtz maiu lier Aas-
stellungen anerkennenswert. JohaMtra SrltinidL

Due ixiesie iiiedlte dl Floro diaconu di l.ioue.

Nota dell dott. FeJerico l'atelta: tiph U'. 24 S. 74»-

749. Ein dankenswerter Beilrag zur Litieraturge-

schichte des 9. Jahrb. M JUamtiaa.

Fritze, .l<di. de, De libatiouc velcruin (iiarim inn :

lipUW. 24 S. 74ii-7.'>;J. Line llcifsigc und verdienst-

liche Dissertation, l^aul Stäupet.

Graf, K., I'indars logaodisehe Strophen: (j^flA.>^

S. 3ü8-.'i78. Die Aufgalw einer (iruppieruug der Oden
ist gut erfafst und gelöst, weniger die ("hronologie.

Die Melhude der metrischen Aualyac ist die richtige,

doch ist tn boaebten, dafs lindars Melra nicht gd^n,
sondern nur gesungen worden. //. Ihachmunn.

Guilelnu lilesensis, Aldae conioedia. VA. C.

J.oloneyer: lipliW - lA S. 717-71!S. Mit Dank nnd
Freude begrurst von Ijudwig TrauUe,

Hartfelder, K., Melanchthoniana Paedagogica:

Zöd. 44. 4 S. 321 f. 'FQr die innere (iescIm liiL' des

Luthertums von uuermefslicbem Werte.' A. Wotkt.

Hoberg, Gottfried, Die Psalmen der Vulgata
übersetzt und . . . erklart: JJ' 11 S, 777. K.iiin

Studierenden der kalhol. Theologie wulil uiunclieii guten

Dienst thun. A'. M.
Joachim, De Xlieophrasti libris ;r«^ J^mutv.

JJphiV.U 8. 741-744. Macht den Kindruck einer

gruiiiliirlicii und gediegenen Ailicil. Jj. JJUtmn/iT.

Jurio, Gius., Godici iguorali uelle bibliotccbc di

Napoli. I: N. Jahrb. /. /«(/. S 8. 1(>»-17«. Mit-
ti-ilimgen aus der sorgfältigen Untersuchung .lorios

ubi'r eine liishcr unbekannte ildsdir. der griecliiseiicn

(ieschiehte Xenojdions, die freilich nur die uns sclmn

bekannte Überlieferung vertritt, und kritische Behand-
lung einiger von Jorio nicht berflhrton Stellen unseres

llellenikatevtis. AV^/k

Flavii Jusephi upera ouinia. Post Immanuelem
Bekkerum recogn. ifamiid AtMmu$ filaUr: A/phH. 1 i

17<K. Verf. verfUirt mdir eklektisch als Niesew

iL JJansen.

kttßfladlttf, JI., rXi^ntti tuv ii^yixov povatiov

I: Uev. des ä. gr. Vi (1393) 8. 13Ü. Die Frucht

einer langen gewisstnluiftan ?orh«rettang. KUr in
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den Beschreibungen Mid sorgfiUtJg in der Bibliographie.

Tit. lieimicit.

Kalbfloisch, C, In Galcni do placitis Ilip]»)-

cratis et Platoiüs libros obemaUones criticae: JJJtZ. 22

S. 677. Die Dissertation enthält eine Nachlese zu

Petflnens snrgriltigcr Kollation des Ilumiltutiiaiui- und

eine reiche l'ulle einleuchtender Verbesserungen des

tlberlicfertcn Textes. E. WeUmann.
Kallenbach, J., Les humanistes polonais: ZöG.

44, 4 S. 320 f. Inhaltsangabe von A'. Wolke.

Koepp, Fr., Über das Bildnis Alexanders des

GroiseD: Uev. de» et gr. VI (1893) S. 137-138.

EJnaehie angebliche Alexanderportniits werden etwas

sonnuurisch ansffcschosscn. tiMjr die Darstdlun),'en

Alexanders auf den Sarkophagen von h^idon urteilt

Koqip Msch. TU. Relnach.

Kretz, C, De Lutiani dialofro Toxaride: DpItW. 24
S. 744-746. Einer audeni Auffassung als der des

Verf. ist KdiKiid Schwurtz.

Lacbiuatins Briefe an Haupt, herausg. von Vablen:

2^dA. S7, i Am. 8. 1K5-I87. 'Kann jeatato aind

Briefe von ähnlichem Rei/ im l ^'Icithem Werte »or

die Öffentlichkeit getreten. Sleinmejjti:

Lattuiaiui, .1., Die Terirrangen des deutschen

nnd lateinisckeu Elementarunterrichts: LC. 22 S. 800.

Die erfirenliche Fracht reicher Krfalirung. Kit.

Lehmann, Kd., De publica Komanorum Servitute

quacstioucs: Bph W. 24 & 753-754. Die Arbeit eut-

Ült einiges nene Material. M. ZoeUer.
Leon de I.autsheere, De la race et de la languc

des llittitcv: JJpliW. U S. 7(;i-7l]2. Kignet sich

VOr/.iigliih zur Orieutierun«. Uu(fO Wimkln:
Loofs, Fried r., Studien Uber die dem Johannes

TOD Damaslras zugeschriebenen Parallolen: /J'. 23

8. 810. Kine yrdmllirlie Vniiirbt it.

Lucaui de hello civili libri X ed. C. ilotiua:

ZOG. 44, 4 8. 317-320. Fän Boeb, das jatit «ine

Wissenschaft Iii ]ie neschflftignng mit dem Dichter er-

möfflicht. A'. Wothe.

Meyer, Kl. II., Kiblisdie Kosinuginic: ZfdA.
37, 2 yln2. 8. 119 Iii 1. Anfechtbar, aber vordienst-

lich, l,. Jjoutner.

Ovidii Metamor|ibi>ses crkliit vnn //. .I/««/""*.

2. Aull.: ZüU. 44, 4 S. 30»-31U. Auf die neue

AaBago ist redlidic Muhe verwendet A. Zingerle
Vflnscht einen krifi<i lii ti AiiIkiiil:. — Dass.: liphW. 24
8.741). 748. Wird VLidii iitcii IJi ilall criHen. l\. hlhcaU.

0\idii Metamiirpbosi's, Auswahl von Slrbelis,

15. Autl. von IlMe: ZöG. 44, 4 S. 308 f. Hat sich

ndurliuh ndier an die handsrhriftHrhe rberlieferung

MgesehleeB«! als froher. .1 /.iiujnlt-.

Peraehinka, F., De mediac et uovoe, ^uae vo-

eatnr eomoediae Atticae trimetro iambieo: BphW,
2r< S. 709-7 l 'i. Mit" niühsiinif Arbeit verdient Dank,

doch wird llbt i sichtliche und konsc jui nte Ordnung
and Gliederung vennifst von K. Zarlifr.

Peter, U., Die scriptorcs histuriac Augnstac:
DLZ. 22 8. 677. Weder erschöpfend noch ab-
M iiii. f. Ii i: OS fehlt vor allem die sprachliche Beoh-
acliiuug fast ganx. Ii. Küblet.

Philodemi TolumMia rhelorica, ed. Sffffrifä
S,«tl>.ii,.^: I.r, 21 S. 703 f. Bietet eine 'groTse

Masse ueuer Erglnsnngen. ß.

Tolybii historiae, roc. Fr. Hultxch. vol. II ed.

alt.; J{,c des ct. tjv. VI (1893; S. 140. Empfeh«
lenswert. Zu Frgm. VI II, 25 ZU citiereB Joann.

Antiochen. Frg. 53. A, Stueo.

Richter, P., Zur Dramaturgie des Aeschylos:

LC. 2.3 S. 825-827. I>. r Tendenz des Verf. wird

man sich in den meisten Fallen anschliefscn können. Cr.

Koemer, Ad., Die Notation der alexandrinischen

Philologen . . . : LC. 2.3 S. 837. Eine hOchst sach-

gemäfsc Auswahl. //. St.

do Rong6, .1., Pi^offraphie anciennc de la hasse

Eg}pte: Salr. 1961 S. 577. Der Inhalt der gedie-

genen Arbeit wird knnt skizziert.

SiHÜc, Ai'., Dl' iiiiiicratnnini I'onianorum terlii

post Christum nutum sueculi tcmporibus constituendis

:

BpliW. 23 S. 722/23. Eine fleifsige «nd exakte

Untersuchung, aber nicht ftbeneugend g«nflg. Ii,

Destau.

Nachtrag zur fünften Auflage der Er/iehungs- und
Unterricbtslehre von W. Schräder: NphJU. 12
8. 189-191. MitFrenden zu begrüben. B. AmmA.

Schwab, Utto, Historische Syntax der griechi-

schen Komparation . . . : LC. 22 S. 794. Eine
tdchtige Arbeit. G. M— r.

Schulten, Adolf, De convenlibua civium Roma-
nornm . . . : ÄC. 28 S. 813. Veniicnt in sachlicher

Hinsicht ent>rliiedencs Lob. .1. //.

Skutsch, Fr., Forscbungcu zur lateinischen Gram-
matik nnd Metrik I; öaerr. lAtL 10 8. 298. De«
F-rgebnissen stimmt //. Boliatta zu.

Sophokles' Trachinicrinuen. Erklärt von F. \f.

Sc/ineidewiu Aiiff.Nauek: NphH. 12 S. 177-179.
Bietet eine Fülle voh Anregung. Heinr. MMer. •

Spicker, G., Die üntachen des Verfalls der Phi-

losophie in alter und neuer Zeit: fJ'. 2.3 S. 811-813,

Ein geistvolles und gut geschriebenes Buch. Drug.
Thompson, E. M., Handhook of Gnek and

lAtin ralui'ou-raiiby: Acad. UOO 8. 4M f. Sehr
gutes llantlbuili. haue 'iajlor.

Thukydides crklilrt von J. Clttt»e». 3 Bdchn.

3. And. von J. Steup: Reo. de» »'l. gr. VI (1893)
8. 147. Charakteristik der neuen Ausgabe. Auch
\so man Slcu]) nicht beipHicbten kann, muis man seine

Kcnutuisso und seine (iewissenlmftigkeit anerkennen.

i4^r. OromL
Josef Wagner, Ilealien des römiscbrn .MtortuiiK.

— Desselben Kealien des griechischen Altertums:

Nphii. 12 s. 188 f. Wird 2u eifriger Benntsnng
warm empfohlen von Brmeke.

August Waldeck, Ijiteinische Schulgranimatlk.

Derselbe, Praktische Anleitung zum Uuti'rricht

in der lateinischen Sprache: Nphli. 12 8. 191 f.

Beides empfohlen von 0. Din^eUein.
Wal (leck, .\., Prakli^cbc Anleitung zum Unter-

riclit in der lateinischen riraiiiiniilik; A'. Jahrb. f.
J'ltd. H. Päd. 3 S. I;)0. Möchte doch kein l^chrer

dos Lateinischen diese Anleitang ungeiesen hissen!

E. Krati.

Wcstiihal, K., .\llL,'iMniine Metrik der indoger-

manischen und seiuitiscbcu Vülkcr auf Grundlage der

vergleichenden Sprachwissenschaft: W. 23 8. 7SS«
730, 24 S. 755-758. AnsfUhrliehes Referat von 6*.

i
VvH Jatu
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Wilcken, Ulricb, Ein neuer griechischer Roman
(Uermcs Bd. XXVIII S. 161 ff.). Jier. du k. yr.

VI (1 8:1:5 ) S. HO. Zu dorn swshr intorcssantrin Stück,

*Le patriarchu des rumaiis grecs connns\ macht JJrttri

WeÜ eine Anuhl von VerbesaernngsvoncMftgen.

NVirth, A., l>unae in fliristliclicii LcgumliMi:

Jio/iW. 24 S. 7.-1-701. UeCerat von Ailulj Uügtn-Jfpi

Xenophon, 1.: Lo Memnie Socratichs con>
nentttte d« Aug. Corradi-, S.: La Ciropedia cora-

neatata da C. o. Zurotti: DpIlW. 2:! s 71.'. 7 u.
Die Ansgabeu köoncn neben unseren bcwuhrtea Bc-

arteitniigea in Elina besteheo. J. A. SimoH.

HitteilMg«!.

Ar^fflkgiaalie Oeselltahrnft ta Berlin.

Joui-Sitzong;

Zur Toriage kamen: P. (^mdias, FbtdUei
(CKpidaiire I; K. Bodi^iistoint^r, S'tuisr/ie l'raijen

über den Ort de» Aujireteiut und AUyeUeus von

SehmtpielefH und Chor im griechi$ch«H Drama
(gekrönte l'rcisschrift, MUnclieii); <>. Kfllcr, Jiuifn

Mui Krallen im Alte» tum; W. (iurlitt, Jhe yio/.ie

ehtTM Athmu des i'hidia»; Jubresbericbt dur Tru-

*tft$
<ff'

Ute Muteuia of' fiutt ort*, Boston ; Jahres-

bericbt des Arekatoit^eai IiutitiOt 0/ Amtrieai
Abliaiidlunoen (XIII G) uiiil Jitric/ile der A. rüc/ix.

U. </. \\ . (1H;)2 III); Aeuiilius Jacobs, Jha»u»ca\

'E^fitQii uiiixmoko)ixr 101)2 II—IV; Fröhncr, Ku-

tabig üer Sanunlang Johj de ßammemlle. Uiescn

Vorlagen schHefiit Herr O. Hiebt er an das erütc

Hi lt Miii Laananis" grofscin l'laii von Itum uod den

von iliiji herausgegebenen l'lau des forum Roinanum.

Herr Conze legte vor an Zeitschriften: MiUeü.
J«$ Kai». deta»^tH arekäot. ItutitHU. Atbenisclie

Abtriliini;. WIM, I8'.t3, Hüft 1 und die UcKister /u

JUauil VI — W; Jvurnul uj hrtlenic »ladie» -Kill 1;

Jiuiliiin <it. 'ino^ionJuiia: ht:lt<nique 1S93, I—IV;

an iüinxdwerkeu: die stattliche, eben furtig gestellte

Pnblikatloo von Panl Hartwig, JHe yrucliiacUm
Aleistetiirhaltn der UliUrZiul i/i.< »Irfiiijni rnljiyurufdn

Ültie«. Atlaü vou 75 laleiii i'uliu. Text 7U2 äeitvu

«Bit sahlreiehen Textillostrationen. 4**. fitnttgart and
Kerliii, W. S]ieeinaiiii, rurrüt und GuiUaunie,

J/iatotrede i urt daiti l'untnjutti}. Liderung 2iil— 5JÜ0,

den Anfang der griecb. Kun^l entbiUtend; Guhl und
Koner, J^ebeu der Griechen und liwner^ ü. Aull, vou
Engelmann. Lieferung 2—4; Gustav Ebc, iJieÜchmuck-
Jiirint'u der IteiikmaLtbauleii aus allen iilitepoclun »eil

der yriechitclusu jiulikt. 1. uud 2. Teil, die antike und
ahckristüdie SSdt amfiisiend. Berlin, Oeorg Sfemens,

1893, 4"; Aiifs;lt/c von Engclniann, Kalkniann,

Pütticr uuil Ueinacli uud diu lU-cuuMiuu der Atlittchüii

Grabi-cliefs von Fr. Ilauser aus dem JJuUeÜH criUque
n. lu, 15. Mai; endlich, die Verwendung des

archäulügiscben Stoffes im Gymnasialunterricbt be-

treffend: H. I;uck« iibacl), AbbiUluuyeti zur alten (Je-

•chwItUj'ür die oOerm Kiemen höherer LeJtraiuUtUeH.

ManckeD imd Leipiif^ Oideoboarg, 1893. 4«; Otto

Kohl, Cher die VerweiuUmg rdaÜMcittr Mü»zm im
Unterricht. Programm des K. Gymnaiiann zu Krenx*

nach. 1^02. 8"; Lechner, Iincieiceit kann die bil-

dend« Kumt der Allen im Gt/mnaaialimterrichie

iaiksktiehtifft wetdeitt Vortrag. Ans dem Bericht

ober die 77. G. V. des bayerischen (lymimsiallehrcr-

Vercins zu Augsburg. Freisiiij,', Druck von Dattcrer,

1»92. 8".

Herr Conae erstattete sodann dnon Beriebt Ober

den Anteil der Arehäoloffie an der 42. Vergammluuff
dfutscher l'ldlologen ttml Sihuliuäiinir in Wieti.

Zunächst wurden diu Festüchriften vorgelegt: Uob.

von Schneider, Ui« Erzttatue vom IJelenmfferge,

Festschrift vcrfafst i. A. Sr. Kxc. des Kaiserlicboa

Oberst-Künnuercrs. Wien, liukbauscn, 1K93. S.-A.

aus dem 'Jahrbuchu der Kunstsammlungen des ah.

Kaiserhauses'. Wien, lb93. 4"; Mori« lioernes,

IVittentcha/ilieht Mitteütmffen au» Botmien und der
ller:r<joiriifi, licrausgegebon vijtTi Liimiernniscura in

Sanueuo. Uand I. Wien, <ierolils J>oiin, 1893. 6";

Philipp Hallif, Rönnfi he Straften in ßoenien und
der Herzegowina. Teil 1. Mit Anhang über die

Inschriften von Karl Patsch. Wien, Gerolds Sohn,

l>il>:!. 4"; F.rnHOs Vindobonentis, Wien, Holder,

1»9:L 8". Ai Aufsatze enthaltend, Widmung des

pbilologisch-ardiiologisebea Vereins der üniverallit

Wien; J'liilvnlrati tiuijoria iiiuujines Beinhlurfii ei

ücltenkrlii cuusdiu et opcra adjuli reccnsuerunl St-
minariuruin I indobonensium »odales. Lipsiae, Tenbner,

1893. 8"; Xenia Austriaca. Festschrift der öslor-

icichischcn Mittelschulen. 1. .\btcilun^': Klassische

Philologie und Arcli.lolngie. Wiin, (ierolds S<»lin.

1893. 8"} Kubitschek uud Frankfurter, /«/irtr </iM-c&

CariniHtwH. i. Attfege. Wien, Maller, 1891. 8";

ein F.inzellilatt, darstellenil das lMi,f drs Lakra-
teiäts in Kleusis, nach der Zusammensetzung von

Ii. Hebcrdey und W. Reichel K'ezeicbuet von W.
Reichel. Es wurde sodann der in den Plenarsitzungen

gehaltenen Vortrüge von Reisch Ober die mykeuische
lüiiiji! nn<l Voll Sluciuic/ka ilber die Sarkophaye von

6idun gedacht, darauf Uber die sehr reichhaltigen

Verhamttwmea in d«i Sektionen, der arcblologiscben

und der liistorisrh-cpigraphisehen, berichtet, liieriiei

wurde iioch vorgelegt: W. Gurlitt, Ute lüindt con

Uf itbaxclii im kuuslltiitorii<chen Mmeum. Feuilleton

der iVe«M 1893, n. 142, 2ö. Mai; und der Katalog
der arehäoloffiteheH AutHellnny [von Antiken ans
österreichischen Museen und rrival^amudungen] iui

k. k. österreichischen Museum für Kunst uud Indu-

strie. Wien, Gerolds Sohn, 1893. 8". Ks wnnle
ferner berichtet (Iber die VerhandhnitjeM ilrr Dele-

gierten (isterreiclis und der Kais, deutschen arcbjko-

logischcn Institute, sowie deutscher Kinzciregicrungcn,

denen sich andere Interessenten aus der Versammlung
anschlössen, Uber die Verwertmg der Archäologie
zum bt'slen des ( 1 i^iinnn.ti'ilunti't rirltts uiul cmilicli

Erwähnung gctiiau des sehr erfreulichen Atujiage»

nach CarnutUum, welcher am Sonntage nach Schlofii

der Versammlung' unter /iihlreicber Beteiligung statt-

fand. Von dum täglich uiisgegebenuu I'cUOlutte der

Versammlung warde eine Nnmmer vofgelegt, am anf
die Vignette die «nedieirt« Fignr einaa En» wm
einer Lelqrtlioa ans CMi, MfiMirinan sn »aehen.
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Hnri- llilliT von (Jaertringen leptc ila-^ Hiich

von .Si livanow über die Topograpltn des ulten UlioäoK,

Kasan (roarisch), vur tiiul sprach dann im An-
schluß an taa&fjt MSae nud Pliotc^pliieen aber die

Anlage und Qcscbichte Ton Lindo». Nach einer

Sfliiidt'iiint; i Ia.i tl Mcili ii laii'^irii Wrgcs von

Kbodos nach l.iiidus, welcher die lläicn von Loryma
«nd Thermydron berflbrt, wurde der cbanktertetiKcben

Loge der ltur>; vnn I.indos zwisrlien dem grofscn

Hafen, der im VJI. u. \\. .lahrli. als Ausgangspankt
der Kuluuisation und des Handels, namentUcll Mit
Amasis mit Ägypten, von groCser Bedeotang «er,

nnd einer kleinen Bnelit im 8. gedaclit. Von antilten

Itcsten der l'ntLi-^tadl sind liesonders d;is Tln uti r

aut SW.-b'urM! dc^ üurgberges, eine alle l'eribolus-

mauer in seiner Näiie, nach Selivanow vom Tempel
des Dionysos Sniinthios, niul eine bogelilmn- scliüne

Wassorliitunfr, clercn Wiludc mit gnteu (Quadersteinen

gestnt/t sind nnd die noch je(/.t den einzigen Sladt-

braunen speist, bemerltenswert. Im W. Ober dem
jetzigen Orte, der in einer scIimBlen fänsenlcung

/.\vis( licn ilcr Barg und dem Kranafjcliitf;!' lio^'t, dehnt

sich die NelcropoKs aus, von der ein seit Hamilton

vad Rofs bekanntes Fciseilgrab mit dorisciicr Halb-

säulenfassade un das sog. (irab der I'toleinäcr und

an lykisehe (inIber erinnert. Die antike Stadt er-

strerkte sii h weiter nach S. hin: Ttölig inl ÖffOVi

idifvtteyq, noÄv itQoc iHamtfiffitty at^unfiWHfa tta)

nftdi ytJLtlidifd^tco ftaXimet (Strab. XIV 2, II).

Zu Lindos {gehörten in älti'ier Zeit \ ii-llcii lit Karpa-

thos und Telos, sicher etwa die liall»' lii^i l Uliodus;

die Grenze gegen Kaniiros bildet das Aiali.\rion, <las

selbst SU Kamiroa gehört, während der Tempel der

Artemis Kekoia am O.-Fnfse ein Hanptlieillgtuni von

Undos ist.

Vür die Hurg bleibt die Frage na( h dem antiken

Aufgange tdfen; jetzt dient als Znf,'aiif( eine zerstörte

TrciiiK! der .lohuiiiiitiT/eit. Hie niiri<(d)erH.i(lie ist

etwa halb so grofs wie die UbertliLchc der Akropolis

von Athen (welch letalere Ar IJndos maocbe wich-

tige i'ur*IJele giebt), ca. m lang und ca. \-2>^ ni

breit, im SlIdL AttSläuter, dem hixlisten Tunkte, nur

30 ^ ui breiL Befestigungen sind erhalten aus <Ut

Jobanuiterseit, aielier scbou far die byzauliuische

Kpocbe; eine Inschr. am 300 p. Chr. bezeugt einen

Wiederaufbau des ,u(^^x^»7^^l'o, lit uxQonöjift xoafio^

und der twf nv^yaty üÄöxiij^ <m'x^«$. Spuren

der ant. Befestigung sind Jedoch jetxt nicht xn sehen.

Haupt u'<itt in ist Atliunaia (Atliaiia) I.india, welcher

die >Yeihuiigeu Trivater meist ausschlicülicli gelten

(ÜittenbergcrJ, im Slaatskult verbumlen mit Zeus

i'olieui. Her mythische Xempelgrander ist i>«uaos

und seine TOditer, wie TI«]»olemos von Argos. Kleu-

bulus wird als Wiuilri lii r^tclliT des Uanan^-Temiiels

geuauut, Amabis schutUckte ihn mit Weihge^cbeuken.

Der ftite dorische Poroitempel In der Mitte der Barg
(Uufs, Arc/nioL Aiiß. II, Taf. VI) ist der .iltcre

Athenetem]>el des Vi u. V. Jahrb., nicht der Zeus-

tem|icl. Vgl. Athen! Zu ihm gehört das Kultbild

des Dipoinoe und Skyllis. Nicht auf ündo«i sondern

auf Jalysos zu bezielien ist IHnd. Ol. VJI, fftr Dia-

goras \un .lalysoa (ft. 4i>4 v. Chr.). Jtl^iscb und

zuwicbst niebt lindisch äiud die von Pindor besun-

genen Mythen, Atlienagebnrt, llelioskult (.\lcktnina

hatte in Jalysos iiir Heiligtum), TIepolcnios; auch die

gerdlimte Menge der Kunstwerke. — Lindos nahm
am attischen Seeband teil. Nach der Gründung von

llbodos 408 verlor es seine politische Bedeutung,

bleibt aller wichtig durch -eine Heiligtümer und diu

sich im Dieuste der Göttin entwickelnde Kunsttbätig-

keit. Ein neuer IfarmorteroiMl «rird an der höchsten

und landschaftlich schönsten Stelle erbaut, neben dcoi

der alte sein Ueeht belialt. Mit dem neuen Ofltter-

bild, das fQr diesen Tempel anzunehmen ist, wird mit

allem Vorbehalt ein Atheoakopf ans Aphanda (zwischen

Rhodos und Lindos) tu Verbindung gebracht Die
Kunstübung üufsert sich in den litteraris« Ii he/eugten

NVcibungeu von ParrfaasMt und Uootlios, den erhalte-

nen Binen der Engiefser and BAdbaner Mylea,
Timorharis und seinem Sohne Pythokritos, Mnasitimo>

und Teleson, Tlieon (e. 250—168). Die Verbindung

mit Horn, zuerst für Lindos in der Statnc »les Mar-

cellus verkörpert, bringt Rhodos anfänglich Glanz und

Aaftchwnng, nach dem Perseuskriege (idA v. Chr.)

tiefe Demütigung und Sdiildigung. Doch um K'O

V. Chr. begann eine zweite Blüte der rhudischen

Kunst, fttr Lindos vertreten dareh Plntarchos and De-
metrius, S. des Heliodorfw von Rhodos (für ilie Zeit

s. Mommsen, Sii:.-JJ,r. JJtrl. Ak. Ib'Ji, iU. ükt.) und

seine Zeitgenossen K]dcharmos I II, Charinos u. a. Auch
die Ehreubosis fttr Athanodoros, 8. des Uagcsaudros,

welcher sehr wohl einer der von Plinins genannten

Künstler des Lankoon suin kann, wenngleich sich ilirse

l'rage von» rein epigra|dnschcu Slandi>unl<te nicbi inil

absoluter Sicherheit lösen Ufst, gehört politographisch

in dieselbe Zeit, den Anfang des 1. xirchristliclieu Jahr-

hunderts. An die Hesprechung dieser in Lindos tliä-

tigen Künstler schiielst sich die Krwiihnung eines

fälschlich als Architekt aus Lindos ausgegebeneu

Xeuokles, 'd ^Mtof*, der nach tSaem Epigramm eine

Drücke zu einem Denictniruiiii l gefertigt hat. Dieser

\. hat, wie eine von l'hilius in der 'iiV/. tiQX. 1^92
herausgegebene Cikunile von EUeusis zeigt, dort die

Brücke Itauen lassen und ist, wie I'liilios richtig beob-

achtet, identiscli mit dem mehrfach bekannten attischen

liürgcr En-oxXrc £V/ri()o; 2:fff]iuu:; also weder

^ilydiog (wofür im i:lpigr. ä»ü'u)o« zu setzen) noch

Baumeister. Per Dichter Antagoras von Rhodoa
(Antb. Pal. IX 117)*) od.r Sinionides (Planod.) ist

durch falsche livputliesen erschlossen.

Die Ict/ic Aiil-crung des .Vthenaknltus von Lindos

(der mit der Wegschicppung des Kultbildes durch

Tlicodosius aufhöit) ist eine Ucihc von Felscpigrammcn

auf den I'rie-ier .\gl>p( liartus, Sohn des Moiinns,

weicher wohl im Iii. Jalirb. n. Cbr. der Athene auf

der Burg einen Olbaumhain gepflanzt bat. Diivon-

sind zwei bekannt. Sii' wer,hu im folgenden <dine

Erklärungen, mit dem notigsten Apparat in Minuskeln

mitgeteilt.

L
xoi''|y(y| «liw/iijtiy fitytiXov ./lOC \-itQi'iM$t]

Villi Kv\öä/.tfioi MiHut^'idoi \^AyX\otxot(Ho;.

*) Wie dem \'«rtra:;enJen uacbtrilglich bekannt wird,

hat jettt auch Fou.üirc .linrf. da imnr. V liMO die«

Jfyigrauun richtig behandelt.
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II.

I
Löw), Arcli. ep. Min. VI], l,s8:i. 12!t f. (L).

(Dittoaberger. J/^n„ei\\\, iss). J14) (D).

1 SdiTMOW, Moiio* 49 i Tafel 1 3 (Si.

Z. 1 nüHü.\üL\ nhm)\üL L. S. 'xaq\no-

III.

Hi'xdQinc fii'XX"* ßotQvy ui[Qt^ty 6Ti]<t>Qdy

ti^i'^ (T] HyXoixtxqtog fXttiatg atti/'fv '^'>ij»»iy(»'

Ixssung der schwierigistcii Stelion (nach Abldalscli)

von K. Pornice. Z. 1 [no^ ^wn\m^ v. WUa-
nowitz.

IV.

Fa^t uiili'-.rilir!i nn<l «lolir nn^iclnT. Zu crkennOO:

riji» 'Pudov fh-aliiii fMfya[i,utyvfi^v ivi}^ ....

^» ftoi't^ <s\if ]f ffQtjv . w w T^^MVO/emti;.
9ciii,ir"or ()' n'i,(,]f ,'Hc).tQttTc »OfidovGav iXatmq

Z. I «-ntzifTcrt von Peniiio. Am Schlüsse etwas

«je: f <'.'>' [Idf was nocb ideht befriedigt.

Z. 2 ^{[('oBioJ V. Vr'ilamowitx.

V.

I
GewAhnmanii der Anth. Pal. XY 1 1 (Sammlflog des

Ki'|ilialas?) = V; LfsiiMircii nach fidl. Mitteilung

von Herrn Prof. Stailtiiiilllrr in lluiilelberg (ST).

I Uwy. Arr/i rjK Mut. YII, 18H.3, 120 ff., welclier

Variantea der Losungen von Siniou Oeorgiadis u.

Biliottl aafbbrt {— O a. B).

I
Selivanow, /Wo./ün I8:i2, 17 u. Tuf. I 2.

w» jräQ jiäiiPt^ ßodq ikthgoi ohng

X&fltK x(tQTtoy6y(n>g dfuxoft^voig (fxoniiovg'

ay9f(ia yÜQ nid\f] laQoy l^ihjyotfi nÖQty HQtvc
'./y)M'r/_(n)inc, Hilf )^nlt<cll^^^tu xtnUuiv.

xfliaaay xai Kiitolo xui Eixaqloio xui' aluv

Variiiiitrn der modernen Alisihriftcii:

l. Eiir = t{{Q\v ElAI D. BYXl L.,

El / 8. I ATPYTmNUN\ aUe ohne N m Ende,

wo nur G ein E bietet.
||
S. AKPHC] AKNHC L.,

iÄ/llll///; s. n. tiiPhOMESitin] alle ohne/.

P am tiufüvreu UuikIl' vun derselben Hand:
m

iy tm »Attf
tK UrSov

,)

iy tot axQUt'

1. *Wi
I

'AtqvtMy^y] \^i(>vtt/ivij i.dtl^a-

flivifg] <üEa^<jf)'/jc. 'das (iher or' («x(»«r am Haiidi')

'stellende Delta konnte mau fast lür tiiiu Korr, von

Xt'^. in dti iialten' ST. 3. fit^oy] auch 1', entgegen

den Ausg.
1 f^f*i(\ auch 1': t/%itr/( 'das aber 17c

stehende Kompendium ' bedeutet hier »o' ST.
^

fnltto] inJiM
I

6. dt(fmfUini^ dt^nififyos { 7.

*»

lloril\l^lPIl)
/'I

Tföqf, vtjQfva 'das Komma stammt

von dem Korrektor, der es setzte, am eine audero

Worttrennnng m eniden. Der erste Sehreflier nahm
aNo V /um Verb {nnQfv\ und liffs <la8 Nomen mit ti

oder *i bcgiimen; der Korrektor wollte Ttaqty '(soll

wohl heifscu jtö^f und den Nunienanfang mit r.

Dittenbcrgor {Hermes XIX, 1884, 242) hat hier

m. E. mit (f)Ipfrc goliolfen' ST. f 8. 'AyXutxaqtfK]

*Ayi/a6x'^Q '

"

><c''^'''''"*'l

iMfr] ni^^tj»' ikai^y. Einiges Unwesentliche ist weg-

gelassen.

Kh sei nnr noch bemerkt, dafs die Geditlite ent-

weder von einem Dichter (vgl IJeispielo für solche

Variationen eines Thenws durch dieselben bei M.
Kabensobn, mL iKoc/wwc/ir. 1893, n. 21, S. 669)
oder vidleicht aus Anlafs eines mnsischon Agon von

TBinchieilrneii Leuten i:ei!i< litel sind. Fllr beide Mög-
lichiceiten lassen sich aus der vors.cliicdcnen Schrift,

der Anbringung an uriginollen oder schwer zugftiig-

lieben Stellen des Felsens, den olfenbarcn IUv.iehungcn,

die zwisclion einigen, aber nicht gleichzeitig ^^wischen

allen Gedichten obwalten, gewichtige OründO geltend

machen. (Fortaetautg folgt.)

Aeadtato Im iiiMtiptiea« et bellee-lettrei.

*1. Juni.

IlonioUe berichtet aus Delphi ülier die Vervoll-

ständigung der ersten Funde. Das Si li.i(/.lians der

.Athener ist eines der herrlichsten DenkmiUer aus dem
Anfang dos h. Jahrhunderts, die Inschriften von un*

schiU/barcin WtTle. Moagefonden «nrde ein Apolto-

kupf von 0,67 m.

16. JobU
llotnoiie legt PUne and AbbiUnngen seinwEnt»

dcckuiigon vor.

23. Juni.

Gallat sendet »na lUzerte (Tonis) die kltxlich

geftindene Inscbrül idner Braaietarolt lemra. pagi.

Mvirri'i.
I

M. OraUitu | 3i. /. Ap. \
Mag. payi

|

Mythologische Nachträge. II.

Zu II. AcbcroH. MuUeuhüff a. a. U. 1 üo bat

darauf hingewiesen, dafs nach der 'Ora maritima* des

i;ufii-> Festii« Avicuuv, die mif einen alten idiönikiscben

l'erijilus /iirüikgeht, <lic I'lionikcr wcs^-ntlich dieselbe

Vorst! Iluiig von dem westlichen Eingang in die Unter-

welt hatten wie Homer.
Zn 18. Bellerophon. Über den lykiscben Ur-

sprung der Belleiojdionsir^e vgl. Treuber, Gesch. d.

Lyk. S. 57 ff. — Uaothgon, Iteitr. z. semit. lleligiuns-

geseh. 8. 87 erwihnt die pehnyreniaehen Eigennamen

heilt' (wahrscheinlich b\Z bV2 Baal).
Zn 14. df^vydüXti. Nach Koch, BSnme nnd

Slrilucber des altm (irii i lienlands S. l'ij, ist Syrien

dio nrsprUngliclie Heimat des Mandclbaums. l'rell^\it/.

a. a. O. S. 21 bietet für cificydaXif nnr ein Frage-

zeichen. Mnrr, Ptlanzenwelt in der grie<-li. Mytind.

S. 38: 'Nach der pcssiuuQtiscben Variation einer Sage,
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welche UB8 PftusamBS YIl 17, 9 und ganz ftbnlich

AraobfuB adv. nat ? 5—7 wiedcrgicbt, liefe einst

Zeus, <1. h. ilnr ]ihr\;.'isrlit' Hinimelsgott, im i^i lil;ifc

aeiuen öanien zur Krde tUefseii, aus wolcheni tiii

doppelgesehleclitiges Wesen «unem Agdisti's cntstaiui

;

iliojicm schnitten die Cvtli^r das männliche Glied ab

1111(1 jj:rubtii LS fin, wuraul aus demselben ein Mandcl-

bauni bervorwuchs, der in seinen Blüten auf das ver-

gossene Blut, in Miner Fracht auf den Körperteil,

am dem er entstanden, hinweisen sollte*.

Zu 15. Sarpedon. Zu J^'^^'i Surpthlün 'Fels

der Bettung' stimmt anfii genaueste die korinthische

Namenslbrm Si^tiaStSy Z. f. vgl Spr. XXIX 160,

Xo. C, z= Collifz D.-.T. 312-2. Über Sariio.lon vgl. auch

Trcuber, Gesch. d L\k. S. G4 ff. und Uobde, Psyche

S. 175, A. 3. Haltlos ist die DMtang des Namens
bei Movers, Phön. I, 32.

Zu IG. Minos uud Ubadamauthy s. Über die

beiden als Toteuriehter vgl. Bohde^ Psyche S. 28.") A.

EImm anderen DentoBgmiiach aus dem Semitischen

gab Movers, PbOn. I, SS. Siecke, de Niso et Scylla

(Pro^T. Berlin 1884) S. 7 gesti llt zwar ]ihi>iiikiscbi'n

KiuHufh für die Sagen vou Minus zu, erklärt aber

den Namen selbst für iodogermanisch. Gegen die,

auch von Siecke licliaiijitote Identität <K:^ Minos mit

dem indischen Manu und dem gernianiscbeu Muiniiis

erldHrt sich mit Recht 0. Schräder, ^prachvergl. u.

Ui^gesch. ' 8. 596: das griechische Wort läfet sich,

von seiner Endung abgesehen, in 'seinem Wurzcl-
vijk.'il nidit mit dem indogermanischen *iuaiiu ver-

mitteln, auf welches das indisch germanisebe Wort
zurück(,'eht. Anderseits wiederum siebt Ed. Meyer,

Gesch. d. Alt. I 232 keinen Grund, Minos für phfini-

kisch zu halten; vgl. Gruppe, Kulte und Mythen
I 163: 'Kuropa, welche eigentlich eine Per-iephonL'-

Domoter ist, wurde orsprOnglich nach der kretischen

Koltnslegende in Kreta geranM; erst als der kretische

Mythos niit 'einem iihnuikisclien ideiiliti/iert worden
war, entstand die siultere Version, welchu die Hand-

lung spaltete und den Raub der Junufrau in Sidon

oder Tjro9, ihre Vcrmithluug unter der kretischen

Platane lokalisierte. Damit zerrinnt zugleich der

^raii/e Mythus von dei' kretischen Thalassokratie iler

l'huiiiikcr, welche sogar Forscher, die ihres kritischen

Verrabrens w^^ mit Redit berflhmt sind, unter dem
Namen des Minos personifiziert sehen wcdlen." —
Kühn deutet Kbni, der vedistbi- Mythus des Yam.i

(1890) S. 20K: Padafi-ayO^-vi 'der'an den jungen

Zwoigen Bluten treibt', d. h. der Gott des Frfihliugs.

Diese Dentnng eni-<]>rieM nach Ehni den Schilderungen

vom llerrst liaflsiioliiete des Itlm l.iininithys und lafst

in ihm eiue griechische Übcrsutzung der ursprttug-

licltcn Redeatnng seines indlscli-iranisclion Urbildes

Yama-Yima erkennen, den Kbni als '(iott der Frllh-

lingssonn«!' aufgezeigt hat. Uhadaniatithys als Kieliter

der Toten wird ."^chreckensgcstaH, wlo Yauia in der

uachvediscben Zeit als furchtbarer, graasanier Biclitor

und Herrscher der Toten erscheint.

Zu 17. Miletos. Für die Kcntnng vcm MXtjioc

als *RetlHi.g' venvcise ich auf die hebriUscIicn Männer-

namen «l^v^? AMofJä 'Gott hat gerettet' und C^G

iVA «Rettong* aowic auf den Urtsnanien ^

Bei pelet 'Baus der Rettung'. — Don Stadtnamen

Miletos Witt Orasbenrer. Orieeb. Ortwaaran 8. S4d,
Nsoiin grieeUscb, «la ^Eibenatadt' (von ofiXl«;, fUjUtS)

deuten.

Zn 19. Endymion. Aneh mir selieint yf^TTH!

'J'^t-iltnijun 'der T'nverg;tng]ielic' im Grunde nichts

anderes als ein Uclios zu sein: vgL Koscher, Seieue

S. 80. —. Brwifant mag hier sein, dafs H. L. Ahrens,

<M n Occid. II, 31 *Evdvfifo)y = ffydv[ii(>)y wie

ihydii; — ffvil^ erklären und als miknnliche Mond-
gottbeit wie Pan auffassen wollte.

Zu 22. Niobe. Über das Bild der Niobo (nalQr^

liehe Felsgestaltung) vgl. Berl. Philol. Wocbensctar.
1S87 S. 880; 188« S. 227 f. — Gegen Max Müllers

(ileichung iV«d/ff = sauskrit *nt/atä 'Schneegöttin'

schon 0. Schräder, Sprachvergl. u. Crgesch. ^ S. 597— Tiiraomer, Pergamos S. 25 bietet eine von Geldner

stauiniende Deutung: Ai(i/^»j, iluiisch A<(J,^^« — 'junge

Erde' (yio- zu rfoc *ßü = yü, y^, lieiuiisch); zum
mindesten sprachlich nicht ohne Bodeuken. Das.

S. 17: 'Die lydisrhe Niobe ist Tochter eines Assaon
lind Frau eines am Si|iylos wohnenrlen As^atop'- l'lii-

lottos, sie steht also in jenem r.itsolhaftcn Kreis

lydischer Figuren, die auf Znsaminenbilnge mit Assur
hinweisen, wie die an die Spitze der Herrschorreiho

1,'estclltcn Xamen Bclos und Ninos.' — Ich ziehe von

meinen zwei, in dersell)en Richtung uutcrnonimeueu

Doutnngsversucben den ersten zurück und wiederhol«

den ewdten hier in folgender Form: Niißi/, 19t6ßa

-= hebrilisch Xe i' jälnl 'die (von den Göttern)

Angefeindete', Participium des Xif'al von ^äj<il>,

wovou -"X Jjjoi Uiob) 'der Augefeiudctc'

'passiv wie ßllöd 'der Geborene*). Atteh der

so reich gesegnete Hieb verliert auf einmal alle seine

zeiin Kinder i sieben Söhne und drei Tochter i. Uic

Zahl der Niobiden schwankt in der ( berlieterung:

aber gerade Alkman, der als geborener I^-dcr ins

Gewicht fkUt (Tbraemer a. a. 0. S. SS), stblte zehn
Niobiden: Ailianos /Aut. 7<rt. XXll 3G.

Zu 24. Leto. *Die Verhüllende' (die Nacht), vou
'ilh lüt. Hebräisch kommen als Hftnnemamen vor

lT'^T L'if tind iIT'i'!^ !.<>lau\ viil. tlie ilolischc Form
fUr den Namen der Güttin: Adtuv. Auch das ho-

brikisebe Wort 'Nacht', l»jiU bedeutet eigontfich

'die Verliülleiide', von ^ ~ Vgl. (iliei- I.etn tiocb

Treuber, Gesch. d. l,yk. S. 73 ff. — Das assyrische

iiplu 'Sohn' (daraus *An6li.uiv, dorisch UntXhav,
thessalisch 'AnXov¥, etmskisch Aitltm?) crwiibnt

Kricdr. Delitzsch, Assyr. Gr. § 7. — Baudissin,

Stml. /.. sem. Ueligionsgesch. I 4, Aum. I: 'Allmäh-

lich wird mau wuld, wenn auch in den wenigsten

Fallen mU ananfechtbarer Gcwifsheit, dabin gelangen,

eine gröfsere Aii/ahl von Gestillten des griechiselmM

(Hympv als Kiillelininigen aus dorn Seniilisnin^ anzu-

sehen, wie die.^ in umfassender Weise mit I!e/iiu' .mf

die wcibliclien Gottheiten gefordert wird vou E. Gurtiu»,

Preolii. Jahrb. XXXVl.'
Hfllhansen im Elsafs. Hoinridi L&wj.

Nene Fonde au» Athen und Delphi.

In Muscbato, einem Flecken zwischen Athen and
dm Piräus, ist ansgezeicbnel schönes Mannor>
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votivrelicf zu Ehren des Hcrincs und der Nyuipiieii

gefanden worden, wofflber Drftfatxis aaKhbrlicb in

iltT 'Emirt berichtet l>a< AV.'ik sinmnit ans ilrm

Kiidf (h's J). Jhds. v. ( lir. und «'liiiiinrt an diü Arlieitoii

der Siliülcr des IMiidias. Kh i>t auf beiden Seiton

mit Abbildungen gescbmackt. Auf der einen sind

drei Njrmpben, ein bSrtiger Mann (Achelvns? so der

Bericlitentatler des Allienaeuni), ein ebensolcher

jflnpcrer und eine weibliche Figur, die man für Artemis

halten kann, dargestellt. Darfther finden sich die Worte
EPMlil k.4l iV> UV> //2 /\ / .1 tEEOl
Die andere Seite xeii^t einen .lünuling und eine Juni;-

frau auf einem «Mlit; dahinjaKenden Vierges]>ann, dein

sicli eis anderer Jttngliug in den Weg stellt, un es

aafzubalten. Die Itncbrift am Oeison bezeichnet die

Fabroinlcn als EXE iOl und I tll 1H, die dritte

Ki«ur als j HE P
\
MH^. Ks ist also dargestellt,

«ie Honncs die Einfahrnng der lasile dnr6b Kchelos,

den Eponynus des gleichnamigen Demos, zu hindern

sncht. Dis Werk ist, abgesehen von seiner künst-

leriselien nedeutunir, intereitsant sowohl we^en der

liindcutunt: auf einen sonst ganx unbekannten Mythus,
als ancb weil es aar Fixierung der Lage des genannten
Poinos dienen kann. In Delphi wurde eine nielir

als hundert Zeilen undasscnde luMclirifl gefunden,

welche dne liste der Ansgaben des Temjiela enthalt.

Verzeichnis neu ersrhieneoer BQcher.

Acscb>lu8, Choephori. Willi an introduction,

rarnmentary and tramdation hy A. IV. Verrtil. Mac-
11li!l:M' IM.-: <1| |.J_

I

Roldermann, r., Sludia /.udenM'n. Üiss. l^ydeu,

Adrian. 148 S. 8.

Cnsattini, A., Stndl di ßUuofia greca. Torino.

51 S. «. L. 1,.')0.

('urciu, (}., Studio ZU P. Papinio Stazio. Oataiiia,

Oianiiotta. 201 S. 8.

Owilclinsici, L., Einige Bemerkungen über die

Koni|iOsition des Sophoklfisc/i^n I'liiloktet. Krakau,

I'olnisclic Verlagsgesellscliaft. 15 S. «. l>,Üt».

I^bers, G., Antike Porträt». Die hellcnistiseben

Kildnisse aus dem Fajtim untersucht uml gewürdigt.

Leiiizig, Kngelinann. 73 S. 8 mit Tafel und Ab-

bildungen. A 1,1)0.

Kestgrnfs aus Iwitbruck an die 42. Vei-sammluug

deataeher Philologen. Innsbruck, Wagner. IIT, SOS 8.

S. .H 4, 811.

V. (ieliliardt, ()., Das Evang<'liuni und liie Ajio-

kalyp-^e des iVlrii». Die neuentdeckten Hruehstlickc

nach einer Photographie der Handschrift zn Oizeb in

l.ielitdruck herauäg. Leipzig, iliiiriehs. SS S. 8

mit XX Tafeln. Geb: JC MM^.
Groebe, 1'., De Ujfibu» et seiiatusconsultis a. 710

qnaestlones chronologieae. Diss. Berlin, Cairarv. VI,

•I!' s. s. 1.

K i n io t i s
, .1., 'l<sio{jiu tor'.-iQyotu fui' lixuroty

dno ttät' tiQ/^moiiitut' xfföy^'iy ft^XQ*'> 'Z"^''- 1 Athen,

Palamedes. 'lOO S. 8. (16 Hefte ü Dr. 1.) Dr. 16.

Man, A., FQbrer durch /^m/i^V. Meapel, Kurclh

heim. VIII, 103 8. IS mit Pfam und fi Abblhlmgen.

JL i.

Vomiit» iir11ii lii-r Ri .lnl,ti |ii II 1 1 r II Ii i in . Krif<l<M1»U.

ANZEIGEN.
R. Cjlaertiicrx Verlair, H» neyfeldor, Herlin HW.

Soeben efaehienon:

EHe Mj^terienheiligtamer
in

£100818 and Satnotlirake.

Von

Otto BnbouohB.
Hit S PUaen und mehreren Abbildungen im TexL

10 JJogea 8«. 7 Hark.

Voriii, H. HtyMdor, 8W.

Neu ersuliit'ueir.

Die Solooische Verfassung
in

Aristoteles

Verfassungsgeschichte Athens
Voll

Dr. BruB* Heil,
FnAMor an der UniTeraitat Stm/shoiii.

^ in H n. s". (i .Muk.

Mit^üHht Sc <ßricben in Uicrtiu

i|l f««6ett etfltaicn mi> 1wr4 afe 9n4<
^anbliingcn ju bcjiflicn:

S^übiev, H^rof. Dr., :^ateini|(()e«

^ftnn fBr Segto. 8.» na(| bm
Scijrpian t<oti i'^'.)! nmgtatkiMe Alf«
löge. 1 ..K- Iii ^.

I

R. Oasrtasra^Varhi^. HqftMsr,

Cangrande I.

della Scala
1320)b

Von

Uit 1 Karte, gr. 8«. 0 H.

[Anch unter dem Titel: IIUto-l{

risehe l'nterauchuiuteu. Her-i
iiusir>'L'<'ben TOU J. JaatTOW.I
llett ll.J
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2. AiiKiist. W(K HH\S{ H RIFT FÜR KLAIWISCHE PHILOLOGIE. im\. N... .tii,31.

R. Oaertaeni Verlag, H. Heyfelder, Borlin SW.

Sueben erscliieiieii

:

Der echte
iiml «ier

Xenophontisdie Sokrates.
V..H

Karl Joöl.

Krsfor Paiul

XII a. HoiUsa. ^t. »>. 14 Mark.

T*nH W<Tk liiif- sirli yiir Auri^'il.t- i;»-«!.-!!*, ''tut- N «mi ii ti rt*M« (t nn st '1''*'

S M Ii r Ii I r > nli'l tlt'f M Iii H r II b i 1 1 1 n ifll In t;rtint|' n 1 1 i>-ni Ii.« i-r^i'lM>li Ulli h
II II •' (i i'K i Ii t »y u II k tu (üt iXiv Ucurti-iliiiiK >l<'r lu liriltctuUurMtlrn Sokrittikcr.
»4iiii«' inli'li ilwg Xenophon, Plktu luvd Antiftlivn«*.

W/F" wvit» (Rehlnfs*) BmmI bcflndat mdi in VorlM>r«Uaiu( and
winl di« varwtrgMMl Mnaplia«tlMh* IndividmUtUk maA di« (hwi»l«tliik der
ÜMmniMUMi r

-"

.> I J I
>^- l

-
I — '• < '

• ..>aH_-t . j . i-^ym iî ,̂ i^O -^^^

itum Überfein in« Satrinifdde

von

Prof. ^, 9«tt« Prof. Dr. |. i«l|iimim,

3n }io«i Z(il«n.

tfrflcc Zeit.

UwiMM von 9. CclinianN.

i eoecitcn iir.9. fwttO,fl09IL

;it»dtcr Xci\.

8«ntei(<t von Bett«.

60 6citmfly.9. Jim». 0«60 9H.

f ^

Für den

lateisischei Uiterrickt.

t'htuxm (Oberlehrer). Ziib lateini-

schen UntenleM* to 4er 8«luuäa
des 6ymn«aira«. I JL

Kuhuff ((}vinna!<iftldirekfor). Zur

UauMtaltani 4M laleWwiM« Uiiler-

Lateinitohe

Schulj^ranimatik
vun

Prtf. Dr. H. ZieiMr,
'iiailtlww «IB KBalgL Owigjra

B. Oaertaera Vetlaff, B. Bejfelder, Berlin 8W.
Nen ergddema:

als Gtodlage nimerer Weltanadianiiiig.

CKistev Oerber.
vin 0. «08. 8r.V. 8 Mark.

Früher tiivl eracliienen:

Die Sprache nnd das Erkennen. Die Sprache als RuBt
Von

ChwtaT CtaorlMr.

gr.». BMk.
„Kin Jioc-hl»t»ii»"nt>iiini»*!<W«'rlc, w^'li-hf!«

ki'iii S p r H f h f II rsr- h »' r imIit fMiilu.
giipli w inl iiiil>i*iii'tit4-t liiMitrti ilürti-ii."

[Zi'iUclir. f. il. IV^Utt. Q}lnli.j

Von

ihurtav Q«rb«r.

2.Aall. 2 Binde. 20 Hk.

.Kill Werk von bleibender B*>
<l e u t u n K."

[PUig«fiM.]

\V r !; 1- V in 1 f i- r .• ni Wrrt.- 11 n '1 LT • f - r 1 > r i i: i 11 11 1 i t 'i !
'

1 1. s^BKÜch nmgeurlii Auflage der

HobnlgiBninatik

l.Tiil: II T.il:

Formenlehre, i S)uUl\.

.lusi,,.,;/ ((il.irM.nr), Syntax der

lateinischen Sprache. I>ar;:i >ti llt

alu Lt'iiri' Villi ii>'ii Satzl' ili'ii iiml

il<-iii Siiixc t'ür UimIm Imloii und
ilie miitlipii Klifsiii der iijrai»

nanien. Kart. 0,Ut .Ä.

Materialien

schrlftUdiei i

Obngei
im httelTilHfthffli Anadmdk
tür 01w^Tertia n. Uiiter*8eluuida

TOD

Hr. AvOmr Imag,
Olerloliror.

gr. 8». ü,4o

Lengnick (Oberlehrer),

wert dM UteinlMlMR naek dem
anf unseren Qymnaidra herrschen-
Yn H-tritli»'. 1 .K.

l., }< iilH'i-'jfr I (i viiniasiiililiri'ktiir).

Die Oden des Horaz für den Schul-

gebrauch disponiert Kart. 1 . *l.

.V'i'iiius KUi.rlLhr.r). Studien w
OWda MetaatmkMHk IM

It. Uaertnera N erlatf, H. U«olül<lur, llerliii SW. Iftask vou Leouliard Simion. Berlin BW.
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WOCHENSCHKIFT
FÜR

KLASSISCHE PHILOLOGIE
lIIR4TOan»BIN VOH

GEORG ANDRB8BN, HANS DRAHBIH
ittth tum

FRANZ HÄRDER.
t9M

10. Jakrgang. Berlin, 16. Anglist 1898. Mi. 82/33.

C. W<'Sh >•!>. R^-iiiorkonmn an
mit •'III (i>-lii«ti> <li-r KitMMt
phi« (O, •v liiilth.-r!

IMl*

«lp/3ixfj{ li/y^i (SiiHi , . . .

Inn! <li l'nl I i ni niM> ru Iiiniia o «ni I.a-
|

Fr .l, .>n„. li. r,.llM...,. l,.. II. ,„„ ,,, „t..r-
'»>">"•"») ^*

l'r. t.-
. . . )

K. l.nnKi'. Tliuk>'<li>ii'« nml nein <ii-iu'liii'lit«w«rk (W. Voll>

I) T.I II Dna Snliiiin»-Syiit4>m (Ondcnvitld HR
H Fl' 1 1 /KL he. Kur2K<':><'*tu grlMdiiMlw HcfanlsniBim.

•i. Aull. IW. VullbrmUtl SH
K. Koeh, Dia Not««mU|thait oiiwr flmlviiiliMlMWiR Im

i;ri«rhiaelwn AnAmxaniiteiTlehto (J. Sitdar) . . .

H1...1

VU
Bf

ibt).
Br. K«il, nie anl«ini*rli<- \'pTfm*»\>\\g in Ariatoiah« Tar-

fnacnnini^rluehti- AtlK-i» (J. H. l.itMina) K>7
Kr. Aly. Horaa, win Lfl>«n uml Wirken (J. Htttfaiirr) . HBl
U. Milller. 8c-liüli<rk»iMtnpntAr (u äklloala Hpliriff«-n

(Tb. I>iiiw) N-;'

I'i'i'uraiiic<lii> .(alir1iii<'lM-r 72, 3. — BulliHiii «Ii- «•iirri-

liiiii I' li«lli<nii|Ui> \V1. ]ifz. — Tli« Cloiwiral Ki-vicw
4. — AoAdemy IHM. — Atiienaeum VÜO. — l'nivvivity'I IKm IV. — BalliMiao dall» oominiMione

. eaamuaa di BmdaXXIL - BnUMthio di
• atori» Dalmatei. — Listj fllologirkiiB. . .

farMMnCr

m
JMMbnwt AnUoL OaMtlMlitlt m Barlia. ioni-Hilmnic

arhrnlk. - Ari«tot«lraIl<«xtk<m. .

XtrittrhMU rnrn mr^nnur Härktr

Di« Uemii Verftmcr ton Prograimiiai, IHwerUtionou und aoiwUgea UelegenbeitMcliiifteii wwden gnAeten,

HeseiMiMaCKenplm tu R. Onertners VürlagsImchlHHidline. Berlin SW., 8ehSneberir«iF"tr. M, eiDimdonm woileu.

R«zen.sioii('n nn<l Anttigen.

C. W«iMly, lie.iacrkuuKuii zu ciai^^üji i'uliiika

•

tionoR auf dem Gebinte dor Alteren gric-
c'liischon I'aliiofjrapliip. üi'ilau'f /niii l*n>i;nimni

(letf k. k. .Slaatsgyinnoäiuins im III. Iti-/irk. Wii-ii

1898. SOS. 8».

Die Fninle der vprgunj»ene!i zwei .lalire lialx'n

nii-i i'iiiP solche Fulh- wcrtvoüiT I'ii|ivri go.><clii iikt,

wie vurhvr lange JahneliuLe nicht. Üetu FuriuT-

tohenden ist e» nicht leicht, die recht centrent*)

lind vit'lfiwii schwiT ziirr.'Liipliriio Ijitteratnr zu

ül)crlt!ii ki'ii. Wir winil ihilicr IFiTru \Vl'>^^ely zu

Dank verjtlliclitet, duf» er uii.s in die»ur l'rogruinin-

beilage «ine Obenrieht Aber die bis mm FrUbjahr

1892 erschienenen Publikatioiieu gegeben hat.

Niiffirlich la-tscn hIHi mif tiiK-in (ieliifti- wie

diesem, wu jeder Tag wieder Neues bringen kann,

sdion jfffatt eine Reihe von Nachtrügen go)>cu.

Ich sehe hier ab von der ra.sch »ngescliwollciien

Litteratnr zu .Xristotolc-, ^ f'h^muoy TioXtttiu nnd

zu Ucruuditä mal nutiere biul'» fulgende iieneron

«nd neneeten Efaebeiam^en.

Die Rede des Hypereides gegen Athcuo-
geues, dir Knm'-iui IJevillon^, si-it der im .I:iliro

1888 erfulgteu Erwerbung dcä i'aj»yruH ihintli ilen

Loavre den Mitferachem lange vorenthielt nnd

erst nnch vier Jahren durchaus nngeniigend pabli-

sierte (a. Wenely ä. ü), ist kurz nachher in einer

allt'n gerechten Anfurderuiigeu euttiprecheuden

.\u.sgube von Henri Weil, Be?iie des iL gr. V
0«l)-2) Avril-Jniu p. ir»7— 188 iBr die philolo-

gis('h(! \Vissin.s('liaft vr-rwiTtliar gfimuht win-den.

Die über den Wert der l'hüdoufrugineute

für die Kirttik des FlatomMdien Teztee von

H. l scner, -Unser nntiHi>TBact* (Nachrichten d.

kgl. d. Wi.ss. zu <!nttingen IH'.Vi n. 2 S. ff.

und u. G S. Ittl ff.) aufgestellte Ansicht ist von

Th. Goniperc, 'Die jSngst entdeckten Obemeeto

einer den Platonischen riiiidoii (Milhalteiulen l*a-

pvrn.srollc (Sitzniigslicr. il. W ii n. .\kad. d. NViss.

IW. O.XXVIl (l«U2) uo. Xl\ ; auch in S.-A. Wien,

Tenipskjr, 12 8. 8") beklmpft worden. Jedoch

haben die Kritiker biahcr, nowcit ich sehe, alle

der Auffas,Hung von l'>enor. dafs unsi'r Ti'xt bo^i-icr

sei als der vom l'apjrua geboteuo, beigestimmt.

Vgl. Woblnib, Litt. Ctbl. 1893 n. IS. 17; L. Herr,

Rev. crit. 18;>3 n. 14 S. 2G0£} besonders aber die

aiisfülirliclien B^^spri-clinngen von Henri Wt-il,

Journal des iSavnuts 181*2, octobre, 2'- l»2;i— ÜiJj

nnd O. Immisch, Berl. phil. Wochetwehr. 1892

u. 30 S. 1121-^1124 n. 114i); n. 48 S. l.ms

u. l.VSc); n. 41) S. l.^.:^S i:»40 n. IjCi,'». In m-1Ii-

»täiuliger L'utersucbuug ist J. J. llartni.iun,

.Miiemosyne XX (1892) 2 S. 1S2—1G7 so der

gleiehen Ansicht gehupft wie ÜMmer« dafs die

Papjri von El-Faijüm nnr einen geringen Wert
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867 10. AvgiMt. wochenschrut füb KLAmacas PiULOLoaiB. la». n«. fßiss. 868

haben für die Kritik unseres durch die llaod-

Bohriften aberlteferten Platooteztes.

Neogefunden wurde seit der Publikation des

Herrn Wessely in den durch Xewberrv iiiich Eng-

land gebruchUiU Gurob-rapjri u. a. eiu Fragment

mit Piatons Laohei 190B—192C, Aber das sieh

Tb. Goiiiporz in dw Sitzung der Wieuer Aka-

demie vom 30. November 181)l' iiusgesprorbcii luit

(Wiener Akademie-Anzeiger lbÜ2 n. XXIV—XXV
S. 100 ff.). Vgl dum 0. TmmiMh, Berl. philol

W'oeli. 1S;»3 u. (! S. 1S7-101.

Eine Fortsetzung seiner Papjruspublikationen

hat J. P. Mahaffj iu der Sitznug der Acaäcmie

de» tHteripHoM H bMet-UOre» vom 23. April 1893

versprochen.

lieiches Material liegt noch unpnbliziert in

den Papyras Erzherzog Rainer. Mit der

VeritffeBtUehaug der grieehiaeheu Urkunden
dos ägy ptiüclien Musi-nnis zu Üerliu liiit in

(lankeuswerter Weise die üeueralverwaltuug der

kgl. Maaeaa begonnen (ersehienen siod bis jetzt

Heft I—V).
Man sieht| Von aüi'ii Scitcii zcij/t sirh eine

uueh vor wenigeu Jahren von uiuniiiudeiu geahnte

Vermehrung des Materials, das an ergrOnden ond

an erforschen die beeten Kenner mehrerer Na-

tionen bestrelif •i]u<\.

Herr \N es^elj bespricht am der vorzüglichen

Publikation der PHnders-Petrie-Papyri dnreh

J. P. Mahaffy (Cnnningbam Memoirs uo. VllI,

Dublin 18!il) (las unter Nr.. 30 (Tuf. XXVI) mit-

gotciltc, iMicblich sehr iuteresäunte ächreibeu
des Andronikos an den Strategen Aphiho-
netos aus dem (3. Jahre Ptolemaioa HL« abo
241 V. Chr. Mahaffy hatte im Athenaenm vom
7. Nov. Ibül (uü. ö'iiil) dazu noch eiu erst später

gefbndenes BmchstOek mitgeteill In sehr interee-

snuter Weise, durch Vergleichuug der Stilisierung

von l'apyrns Ol iln Lonvre (14(! v. Chr.), Pap. (ij

du Louvre (lüb v. Chr.) und C. I. G. 4057, zeigt

Herr Wesselj, dals sebon in der Mitte des dritten

•Talirlinuderts die hellenistische Bareaukratie in

Afiypten den von da an jahrlitnulertrlanfT tVstgc-

halteueu Amt»äiii eiuzuiiihren veinUiud, lu meinem

Memorandum kkgt Andronikos — Herr Weasely

«reist ihm S. 5 etwa die Stellung eines Archyperetes

zu — gegenüber dem Strategen .\phthoneto8 über

den Maugel an Quartier in Krokodilopolis. Eiu-

lelne Beeitaer von Hftasem, auf welehen die £Sn-

fjuartienmg.'ipflioht als Servitut haftete, hatten die

Altäre vor dem Hause (jidifioi), welche auf diese

Pflicht hinwiesen, heimlich uu solche iStelleu ver-

aetst, wo ne nieht recht sichtbar waren. Herr

Wesselj ergüuzt an der Hand de» ptolemäischen

Amtsstiles die ipSriieben naebtriglitÄ pabliiierten

Fragmente, welche den Resclieid der Oberbehördc,

des Agenor, an dou neschwenicfiilirer enthalten.

Die Erklilrung liat er gefiirdert, indem er unter

Hinweis auf den Sprachgebrauch der Zanberpapjri

Suifia Z. .3 al^ -Dich', nicht als 'Hans' erklärt

und dadurch, lial'- er Z. 8, wo er iu der Plioto-

graphiu des PupyiUH nicht blofs n, soudern rtq

SU erkennen glaubt, statt jrfeLUic] tAv thn&p er-

gänzt ii^{o(nttdtti\ twf ahmt», ein Wort, das er

schon vor Jahren nach<iewi<'sen hat als Hezeich-

nnng für den Kaum, iu deu muu uach dem Ein-

tritt dnreh das HansÜior gelangte.

Den gröfstcn Raum der Programmabimndinng

(S. 7— 13) nehmen pal.'iographische Hemcr-
knngeu inr nolutlu eiu, die Herr

Wessely Ende 1891 an der Hand des Originales

in London zusammenstellte. Er zollt dem ersten

Heruusgelier Keuyon 'voUstcH Lob fiir seine

Leistung', verurteilt aber »cbarf die Ausgabe von

H. Tan Herwerden nnd J. van Leenwen, welch«

die paliiographische Seite besondei-s zu berück-

sichtigen bean-pnicht, aber "in Bezug auf silies,

wa.s mit Paläograpliie znsammeuhäugt, eiueu durch-

aus sehnlerhallen Eindruck macht'* (Wesselj 8).

liesprochen wird die Xiiinoriernng der Tomoi

mit Ii, r, wiu> gang und giil>e ist nicht nur

in den ägyptischen Papyri, sondern aach in den

Urkuudeu, sodann die Art, wie im Aristoteles»

Papyru!« das a geschrieben ist. Auf die Einzel-

heiten der Notizen, die deu Eindruck gröfster

Sorgfalt machen, eiozogehen, fühle Uät. midi nicht

berufen. Manche dieser Stellen die Herr Wessdy
den Ilerau.sgebern znr Cherpriifnng empfiehlt,

sind in den seither erschienenen Ausgul^eu {Kaibel-

WUamowitx*; Kenyen* und Blaß) genau berück-

siclitigt worden. Seine Vermutungen, von denen

einige ziemlich ansprechend sind, brauche ich hier

nicht anzuführen, da Herr Wesselj selber wünscht

(S. 13), 'daTs diese paläographtsdien Bemerknngen,

die auf die Textgestaltuug keinen Anspruch machen
Wullen, alft da? aufgefaCst werden, was sie sind,

Notizen bei einer schwierig erscheinenden Stelle'.

ZnmSchlttfb bespricht Herr Wessely S. 13—20
den Papyrns CXXVI des British Musenm,
ilie umfangieichste l'a|iynisli;indschrift von Homer,
die bisher zu Tage gefördert wurde. Schon 1804

gefunden kam sie erst 1888 in den Besiti dee

Britischen Museums. Von F. 6. Kenyon ist in

den Clafsiial Te.rt.^ from I\ii>yii in the lirittgft

Muttntn S. 82—92 eine Kollation auf Grund der

Ilias-Au.^galie ron W. Leaf mitgeteilt worden.
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Herr We?<Sfly gla»l>t den l'ajiynis dem 3. nach-

christlichcu Jabrliundert zuwcis^iMi zu sollen; nicht

eiuem fruhereu, weil der Pupjrus Heftformat hat,

aber »och nicht einem spiltereo, weil »ehwcr I«»-

liiire kursive N'otiVcn von gleicher Haud auf /'>/. ')

crrso noch die Datierung nach liegierungi>jahren

•nfwmBen, während seit dem 4. Jahrhundert nach

Konsuln datiert wird. Diaia Beoboobtong ist fär

die Fatäograjtliie sehr wichti^^. weil wir aiifser

dem grolseu Pariser Zauher-l^ipyrus bisher keine

datierte Kurmre «na dem 3. Jahrh. n. Chr. hatten.

Ab Beispiel wird B 248
ff.

abgedraeki. Sehlier«-

Uch wird uns in neuer fjesnng der grammati-
sche Traktat von / Verto des gleichen Papyrus

mitgeteilt, der in den Omncal Text» S. III ff.

als Tqvtfiapo^ f^X''V ^^^ftcRHif ai^edmekt ist.

Die kl;i>sisclien f'iiil()l()j^en. welche niclit in»

stände sind, iiUe neuen KrMcheinungen auf dem
Gebiete der *I^pi/roiirapltie' m verfolgen, werden

Herrn Weaaelj dankbar sein, weuu er ihnen auch

in Zukunft wlcli praktische ÜlierBtebten Aber die

neuere Litteratnr giebt.

Fra««tif«ld. Otto tehnltheb.

iftiof 6 Heülait^ihie) 189S. 108 8. 8. Mit einer
Tabelle.

Zu Brunns siebzigstem Oebnrtsfage ist in

Griechenland eine Pestäcbrift erseliienon, deren

TvAsier aiieh aofimrhalb Mioea Vaterlandes auf

den Namen eines Arcliäologen Anspruch machen
darf. Die (schon vor 'J Jahren niedergeschriebene)

Abhandlung betrifft die bekannte Reihe archai-

loher F^neoflgare», welche ans dem Penersehntte

zu Tage gekommen sind. Da die Spradie — es

ist die griechische Uelehrtonsprache — der Ver-

breitung der Schrift leider Eintrag thnn könnte,

isft es mware wiebtigata Aofgabe, ibren Inhalt

darzulegen.

Im ersten Kapitel (!S. 7 -15) erörtert -S, die

Bedeutung der Stataen. Nach einer treffeudeu

Wideriegang der Annehten, dalk Athene salbet

oder ihre Prie^•teriu dargestellt sei, wird kurz: die

Möglichkeit l>ehauptet, dafs eher ^Qg^iföftoi dar-

gestellt seien. Diese Ansicht bat mehr fiir sich

als die anderen, da die swei Ebnephoren jährlieb

abgelöst wnril' ii mikI eine Zeitlang im Dienste der

(iöttin auf der iJnrg weilten; man könnte zwar

einwerfen, dafs ihre Uildor durch Körbe chiirakte-

riaiert sein aollten, doeh dies ging wegen der myate-

riösen ( 'cri'iui'tii'' k:ium iin. Xii'lttsdestowcuiger

verweilt iS. hei dieser Vermutung uicht, weil er

sich elier als die .änderen bereit« fOr den bU>

gemeiueu Nameu »ÖQai entschieden, eine Anaieht,

welche durch eine von LoUiug entdeckte Inaebrift

(WiHeaiaütefMtfy dtltUuf 1890 8. 146, 5) gMnieiide

Restätiguug fand. Da diese Inschrift zn^^lcir l)

zeigt, ilal's aueii dem Poseidon eine »ö^ für

reichen Fischzug geweiht wurde, sohliefst das

Kapitel mit dem nieht amnzweifelnden Ergebnis

ab: 'Die Statuen konnten Tils eiufaolie \\'oili-

genelienke für jeden beliebigen Gott und bei be-

liebigem AnlaTs dienen, weil sie keioe andere Be-

dentang hatten als die ihres materiellen und

könstlerisoben Wertes.' (.\linlicb hat sieh Mi-

chaelis in der schönen Rede 'altattische Kunst'

8. 23 f. ausgesprochen.) Wir mSchten nur ntn

einen Schritt weitergehen nnd die 'Mädchen' Die-

nerinnen der (lotfhcit nenncti. rlic Lukrer /.. H.

sandten der Athene Uias als Sühne Juugfraueu, die

ihr dimao mnAten; dem Prokloa erscheint im

Traume eina Dienerin der Unrggöttin nnd zwar

nV,y} iio)r HC yvn]. Die Litteratur, welche bereits

Uber die Präge vorliegt«, wurde übrigens kürzlich

TOB Oral in den Honamenti inediti I 8p. 921 f.

Anm. 4 snsamraengestellt.

Das /weite Kapitel (8. Iii —'_'()) bcsebäftijj^t sich

mit der (iewundnug der Figuren. Es werden

swei Gruppen von Bildern nntenebieden, ala

den-n TyjKu cimTseits die Statue des Antenor,

anderseits die Mu.sees d'Ath. T. 5 u. Atli. Mitteil.

18ö8, i). ]'6b bekuuut gemachten Figuren genannt

werden. Naeh ErSrtemng der aweiten, beaonde»

merkwürdigen (.!attung wird die Frage aa^a»
worfen, ob die rnterseliit ile (]>t 'iewandung ver-

schiedene Künstlerschuleu keuuzeichueten. Die

Antwort fifflt renieinend ana; beide Klaaaen seien

nm einer gemeinsamen älteren Wureel (Le Baa

T. 1 nnd Sitzbild der .Athene) hervorgegangen,

so zwar, dui's in der zweiten Klasse die altere

Manier tramr bewahrt wurde.

Den Gegenstand des dritten Kapitels (S. 30— :S<;)

giebt der Tvpus al>: 8. sucht densellien auf die

sitzende Athene des Endoios zurückzuleiteu, vor

welehe «r nooh das eben angeführte Bild bei

Le Bas setzt. Die Koren seien sozusagen anf-

gestandene Athenen. In einer .\nmerkung (S. 'M f.)

wird die Üerkuoft des Kndoios erörtert, welcher

jetat hekanntUeli Ar «inen lontm' gilt. Hit Recht

wird festgestellt, dafs dafiir Hrwt i-e fi-lilcn; wir

haben doch nun schon zwei Inschriften des

Mannes, beide aus Athen, und trotzdem oder

ebendaram aetat er in keiner von beiden seine

Vaterstadt bei. Das Zeugnis des Pausania- >^i'lit

doch wohl, wie ähnliche, gerade auf eine Inschrift,
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in (Irr >](•]] Hudoios anadrüeidioh eineu Athener

iiuuiite, zurück.

Naeh diesen grantllegeiiden ErOHenrngen wird

zur Soiulfninj» von Stilgnippen übiTgt'gaugen.

Niieh Kap. 4 ( S. -5-2) verteilen sich du- Statuen

uuf eiueu Zuilruuiu vou etwa (iO Juhreu, dessen

obere und nntere Oranze die Bilder Aili. Miiteil.

1890, & 4 und Mos. d'Ath. T. 14 bczeicitneu.

Zur ältcron Gruppe - irehören Mitteil. 1S'J(>, S. 4,

die Statue »Ics Antcuor, Mosees T. 3, die ötiitue

No. 675, Uex' hnf**Q^ 1S91, 15. 1887, 9. dam
die Kopfe An h. Mitt. 1879, T. 6, l ttttd 1888,

S. I JO. Diese l{eihe charakterisieren die grofscn.

krättigeu Formen und die ßotonung dcj« organi-

sclien Körperbaues. Die Kfinstler arbeiten aki^

domist'h ii.ich Kegehi und machen hingsame, aber

iloi li merkliehe Fort.«icliritte in ihrem Handwerk.

Zur zweiten Keilie gehören fast alle übrigen Stu-

tuen des AkropoHraniseuiiM and die meisten Köpfe

im Saale des Kalbtrügers, dam ilie iMtitde von

Kleusis und der böotisciu' Kopf Hull. de eorr. hell.

XI, T. 7. Dieüe zweite tiruppe strebt elier noch

Natnralismns und FViaobe. Au den älteren Exem-
plaren bemerltt man volle, fleischige Können, an

den jiiiiirercn dagegen zartere und feinere. Diese

(jedauken werden des näheren aasgeführt in

Kap. 5 (S. 53—CO) *Antenor tmd seine Cjenoesen',

Kaj). i; (S. 70-73) 'eigonartige Werke'

18111, T. 15) nuU Kap. 7 (ö. 74—95) '»weite

Uruppe'.

lu dem Sehloise (8. 96 ff.) vertritt der Verf.

energisch seinen bekannten Staudpankt. Beide

Kehuleu lummt er für Attika iu .\nsprueli und

protestiert gegen die zur Zeit herrschende ionier-

theorie, indem er höchstens Einflnfs der Sgineti-

schen uml peloponneaischen Schule zugiebt.

Darin hat S. meines Erachteus recht, dals er

vou der verächiodcneu Audussung de« Körpern

ausgeht; wenn man den grol^ Konnsaal des

Akropolisratiseunis dnrehwandelt, fTdlt wohl am
meisten der aufnUlige Unterschied maHHiger und

xarter, lieblicher Furweu iu die Augen. Ob aber

nun deswegen nnr zwei Schulen unterschieden

werden nuis.senV <!erade in den Museen Athens

können wir uu.sere sehcmatisiereiideu Ansichten

vou Typen berichtigen lorneu, wcun wir die groise

Mannigfaltigkeit der Arbeiten betrachten. Neben

unter sieh äliidiehen fiildern, wcleho allerdings eine

bcetimuitu >Schule oder eigentlich Schülertum zeigen,

finden sich nicht wenige indindoelle Arbeiten,

welche bald einen Fremdling, bald «aeo selbs^-
digcn *.Iei<.t vi.'rrat4'n. l'nd .sclili.-fsjich, ist der trnk-

koue Typn» au sich wirklich utti-^chV Ist er deuu

fllicrhaupt griecliiseh und nicht in «einer Wurzel

orieutalisch':' liier i»t nicht der l'latz, diese weit-

ausgretffsnden Probleue su eiSrtem; ei toll an

einem aiuliTen Orte geacheheu. Aber dies dürfen

wir nieht uiiterhisson, den Faehmäuueru, welche

sich für die altuttische Kunst interessieren, die

BerOcknehtigung der Sebrift dringend au em-
pfehlen.

Wnrsbarg. Mttl.

Inni di OalUaneo i« IKana e rai Lavaeii 41 liUlade.

Rcecnsionc, tradu/ione r romnionto di Coatantino
Nigra. Torino, l>ocscher. 157 S. 8.

Friederions de Jan, De Callimacho Homeri inter-

prote. Diss. Stralsburs. 110 8. 8.

Nignia Kallimachos ist eine Wiederholuiij;

s«'iner wichtigen Studien, die er in der Ilivista XX
S. l'J4 -232, S, 414—455, S. 516—543 und XXI
S. 51—96 veröffentlichte nnd deren Inhalt bereite

in dieser Wochenselir. 18!)-2 S. •^n2, S. 444, S. H'iS

und S. 1155 mitgeteilt ist. Nigra enählt die Oe-

sohiehte des Kallimaehos nnd des Textes seiner

Dichtungen, welche Anrispa 14*23 und Phileiphns

1427 Uiidi Ttalieti l)raehten. .\uf letzteren haben

jetzt Tb. Klette und E. L«graad gleichzeitig die

Aufmerksamkeit gelenkt, jener durch Besprechuug,

dieser durch Herausgabe seiner Briefe. Doch dies

nebenher. .Nigra giebt ferner eine Beschreibung

vou 25 Haudschrifteu und aus dreien (l'ar. 1095

Moden. III E. 11, Tnrin. ß. V. 26) genaue Ver^

gleicliung fiir silmtlielie llynnifMi, femer ein Ver-

zeichnis iler Drucke und der Übersetzungen von

der des Catull bis zu der seiuigeu (Lu chioma di

ßereuice, eol testo latino di Catullo, Mihino 1891).

Dem Hodann folgenden Text des 3. und des

.'). HyiniiiH ist eine italieni.sche metrische Über-

ssetzung btiigednickt, die sieb sehr schön liest,

aber naUlrlieh nieht das OnmSgliche möglich

machen knou, nämlich die Wiedergabe ihr be-

wulsten Naeliahniung Homers bei Kallimaehos.

Den Beschlnl's macht der kritische .\pparat uebst

Scholien und Erklärungen eimelner Stellen.

Daf» Nigra eine besondere Ausgabe dieser Ab-

hamllungou veranstaltet hat, ist für jeden, dem die

Uivista nicht zur Hund ist, angenehm, zumal du

die hier Teröffiratliehten Arbeiten ein abgorundetea

Ganze bilden, auch ist die Aosatatinng eine tot^

*> Aus dieser Ii«, jfiebt N. iliw Kpitfrainiu übtT iür

Diobtnngen des KklUmtcho« in einigeu Punkten \nn

Itrit/eufiti in, Hermes _*)! S. IT,, abweivlien«!. £» wttnle

»kh verkiliiK-n. <l< r ll).-rkutift (liei«>!* Epijnmnmes im Ztt-

stDiineiihan;; mit alinlii lii'u, z. H. ileii Iii)mltü,-iiii:abeB des

riiilvktet uuU des König Odipus nachzustittnm.
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nehme. Wollte man sagoi, warum uicht auch

«lin an<lpr<'n Ilymiifii? so sii'^f ioli 7tXfoy lutrsr

nayiöi. Muii ucliiue liuiikiiiir «lie Fülle von Ma-
teri»1 an, mit welehem Nigra in seinem Werke
/iifrleich für (li<» ribrigw Hjrmiieu voij^t-arbpitot

hat, tiiul danke ilim unisoinohr. als ilir Kritik des

Kalliiiuichos siüt ciaein Jnluv.eimt ziemlich still-

gestanden hat. Allerdings hatte Wilamowits

nicht viel zu tliiin übrig gelassen.*) Her i rsU'n

Alihanillnii<r hatte Nigra dan jetzt wiederliidte

Motto vorgesetzt *<^uis leget haecV Wir be-

merkten gloieb damals, ee werde dies hoffentlich

nit'ht zutreffend sein, nml wir halten einen Beweis

dafiir durch die I lissertation De .fans. welcher

Nigra gebührend berücksichtigt. Auch für die

Znknnll, glanbe ieh, kann N. darauf rechnen, dafs

»eine Arbeit nicht vergessen wird.

Khe ich auf Kinzelheiten eingehe, will ieh über

den Inhalt dieser Di^iäortatiou berichten. Der

Titel D* CoWmadvo Homert interftn^e hat etwas

gewinnendes, denn Interpretation ist die höchste

Aufgabe der Philoingie und Homers Dichtung

einer ihrer wünligston (jegen.<«tünile. Nun hat

Kallimaehoe als ein Hann von ausgebreiteter Ge-
Ichrnanikeit und feinem <!eH(hmack den Momer
iiit«r]>retiert, aber auf seine Weist*, nämlich so,

dnfs er seine Auffassung iiouierijMthur Stellen in

seine eigenen Gediehte hineingeheimnifet hat, und

diese <M'heimnisse interpretiert nun De Jan, in-

dem er uns ait einer Auswalil vou »Stellen zeigt,

wie Katlimaehos bomeirisehe Wörter verstand mler

welche Lesarten ihm Torsehwebten.

I'iM ntui zu Nigra znrnckzukehren, beschränke

ich mich auf den 'A. und ö. livmnus und bes]>reehu

danns einige bemerkenswerte Stellen. III, v. 4.

'jtfUlfkevM wq Ute natfSf sehreibt Nigra nach

f'oraTs gegen die Ifaridselirift^n, welche ct^x"!"'''"'

und ti^x'if^n'oq haben. <.iegen die Form oQXi^tyut

nnd ÜQXi^yoi wilre ebcnsoweuig einzuwenden wie

gegen die Synixese d^dfum

—

lif, wenn nur

tn mOglich wilre. Von hier müfste ausgegangen

werden: entweder mnfs Sit fallen oder wc (wofür

in zwei Hss. tuU steht). Nigra Qbersetxt eominciam

da qmmi«, was dem fce entsprilehe; Maineke setzte

ag noif, was nn sich gut ist, aber in Verbindung

mit äfixio^t den Zeitpunkt uicht so genau an-

giabt wie 6u. Ich glaube dalier, Kallimachos

•elwieb WigfdjfMMMj fc« ttai^, indem er sich

einem homorisehen Hiatus erlaubte, den man später

*) Xenenlings hallen W. Wciuticrger (Wimmr StuJii ii

XIV) Uber die Chnmologie md P. Stadmeska (Hermea 2»)

Iber den H;n»u «at ApollM gendirieben.

beim Abschreiben verdecken wollte. — v. 30.

^tjXrfiofo.;. Hieraus sohliefst De .lau. dals K.

auch Horn. « 1 18 ^ti^L^ftoyti las wie wir, uicht

aber dfiUjiMM^ (schol., Enstath., Et. Magn.). —
V. ()1 dfißoXadlt; erklären Nigra und De Jan zweifel-

los richtig durch 'abwcelisehid' (iltiju-rji^), woraus

folgen würde, iluls K. »las homerische lin^ik^iii^v

vnd d/tßolad^if (0 864, X476) aneh so anflafste,

und femer — da dies im l]t. M. durch »5 vrro-

(ioklg ausgedrückt wird - dals iTToßoJ.tji auch

in der bckaunten Stelle Diog. Lacrt. l bl dies

bedeutet, wie aneh inoßl^if A 3!I2 nnd vß-

lit'tXXnv TS-2. De Jan geht hier auf den rhapso-

dischen V^)rtraR der homerischen Dichtung ein:

dieser geschah imoßoX^f = t$ {noXifij>tu>g (l'hit.

Hipp. p. 228 A, wo noeh itft^,i als Erklimng im
Texte steht). Audi ich meine, dafs man dieselbe

Sache, mir von verschiedenem Standpunkte, durch

vno(lt(XXni> und durch i'7ToXa(i(tayetv (mbktre —
etfetperr) bezeichnen kann und halte die KrklSmng
von €^t(MLadii = rTtoßoXJic — tift^f^g für ge-

sichert. — V. SK) ntjyög, schob: Xtvxovg- xai 'Opii^
n^ytailtalXa. Zweifellos wollte, bemerkt De Jan,

K. eine Farbe angeben nnd dadnreh seine Mei-

nung über das versi hti^iliMi erklärte niyp'öc (i'nuot

I 1*24, xvfut # 388) kimdthnn; höchstwahrscheinlich

sollte Mppaq n^yoi'g das homerische xvytg uqyoi

wicderg.'lien. — v. 133 ^ ßl&JnH. K. ver»

warf also die Erklärung r^oiw — nrtoniotnui ( 1/ 6ö,

tf 21>3). — V. 143. Uxatn^aiog. K. führte also wie

Eratosthenea das Beiwort d»d»iita auf das Waw-
xijfStot' 0(10$ znrädc: so De Jan; anders Nigra, dcv

die nediMitniirr voii dxfixr^ia annimmt nnd iV lnum

Mii-riiiio übersetzt. Warum sollt« auch uicht

dxax^mofy wenn aneh nicht, wa« De Jan mit

Recht verwirft, vou u-xunoc. so doch von dxäx^n*

geliildet sein können? Fniliili wäre es dann

keiue Erklärung des homerischen Wortes. —
V. 167. &t^(i(iQfin>og ist flir De Jan der Beweix,

dals in der Krage, ob i^rftagrc vou uftw oder

dotirxoi herkomnic, K. sich inr «(><» entschied.

Ich meine, es beweist nur, dals K. in -n(iijg nicht

Ableitongsendung ^ rjQ^ sah. Dagegen stimme

ich De Jan dann bei, dals K. uicht wie .\risto-

phanes an <•) IS;) .\nstols nalim, wenigstens nicht

daran, dals «len Tiereu O^vfiog zugeschrieben wird.

— V. 178. M^iv^y imnQoyfvotvTO oder * noirqow

«Ti nq«fiim¥tolt Für ersteres entscheiden sich

V. Wilamowitz nnd Nigra, für letzteres De .lau

nacii 2' 526 nnd hymu. VH ö. Doch könnte

mau wegen imn^i^le A 628 gerade iniTr^yi'

vmvio v<'rmuten nnd nnnehmenf dafs K. aneh

A 94 dmndoifuy wie Meuekrates sehrieb, was
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Aristarch verwarf. — v. 179. xtgatXx^*; erklärt

N. ntOeieht richtig 'di ritorte eoma\ dann wäre

M kttUiinaclii-scba Erklärung ite.s homeriioben

Wijfffc ßor^. Nur wfirc fiM^üpli, ol> miiii 't).xofi(tt

ikiaaofiat aubeteen oder weuigstuus für K. gölten

lasMn darf. — t. 213 Termntet De Jan filr das

kaum vt'r>t;iiiilli<;lje dfri).Xünot ein Wort ih'h /.ioroi,

welches 'olin»* Köcher' liedeuteii soll uml unj^ibfii

würde, dul'tf uach lie-^ K. Meiuang uicht die m/uo»

dflirc^ der Nymphen den Köcher trogen. —
V. 230. luUitt outnahm K. ans / 150, »(^Iiricb hIko

dort niclit^ tnifuUm nnd Terworf anoli die ÜO'

deutuiig '.Mitgift'.

Man mhi aas dieser nnd anderen fiemerkungeu

De Jans, wieviel dnrch genaue Vergleiclinng des

K. mit Homer für Ueiile uoch gewonnen werdi ii

kauu. Liei»]neläweiäe erwühue ich v. G'J crnHiti^

Mjsn^ifos welehes vom Sohol. richtig luxav-

f*tt'fj, fit'Mtii'n erkliirt wird — also gali K. für

atl}wt> weder die Medeiituiiif '^rndilemr nneli die

üedeatuug 'mutig' 2U, aoudern nur tiie von uii/a-

iMifj. T. 76 at%9tof iBUtifs JBi^^ — Also t^^^

K. Hetotr itfe in «igentiicbster Bedentnng; v. 237

l/ftn^ordh.: rrnXftiov fTfi!h'fi>'rftq(ti - also tlvfiii-

vn^m uiclit luiiunergleich', sondern 'gegen Münuer

kamfrf'end*; v. 25*2 Irm^^okym» adjektiriscb —
aUo iV j V/;'«rw»'. Ks verlohnte ^ieh wohl auch

bei uaderea Dichtern, diu auf Homer zoruck-

weiäenden Stellen zu prüfeu.

Doch wir haben noeb Ton Hjmn. V an sprechen.

V. ;>() htiv/.n^ erklärt Nigra: fertig gewaschen und

üüitipitt proleptisch; tiirxo^ iat wohl nur da» houi.

thwnoi ('wol getan' sagt Walther). — v. 31. inoni^

i^m ist weder an Kadern, noeb hwTst ea leieht kam-

meu oder rein kämmen, sondern 'vuu ileu Haarwur-

zeln uufaugeud zu deu Spitzeu kütuiueu', was £* 1 7U

ht XQiittto^ ist. De Jan. — t. 33. ntnal^vntos, von

Kaliimochos wie bei Homer A' 883 P '201, x ^^'2

in deu vierten \ er-.fur>! L'e.-.et/.t. soviel !i!> xtud

ih'fuifi also uiitGwi, iifti/vfi^iixöi, wühi'eud uudere,

damntar Aristarch, das homerische Wort wohl

richtiger durch it^tHfuoi erklären. De Jau. —
V. 87. a}M(ftt bezog der SelioIi:ist auf ic(ft!/^o,

De Jan bezieht es auf tidti 'Ai/amitti ait^i/ta

nach X 2^1 {äleuttoi' tfijtn »dr dvmtXiiina amm
dtdfiatöiit). — V. 131. lö d' ivitldq, um xf vivati,

eine von De Jan mitgeteilte Vermutung KaibeU.

luicii A 52b uud Eurip. Ale. Ü7b; dagegeu tu x

im wvtfj} T. Wilamowitz, w a* Ärii«i'<n; Nigra

naeli deu Hss., wie ich meine mit Keeht: nur

fragt sich, ob f»5 mase. orler nentr. seiti snll. In

letzterem Falle wäre «Vr« wohl korrekter; cratcreü

tat Bnallagu. — v. 18(i ergünst N. im Texte

tl'fvänt fiijdt .Itöi täi xoQVifüi ißvyaiiiq nach

einer hs. Rnndbenierknng Pinellis in einer Aldina,

entseheidc't sieli al'er iu einer Nnchschrifk för

l'ioissonade» Lesung (l'ari-.. i^'n'dta- x' ov

xo^tHfüi tä{ ./(ö; tx i}vyüiii^, weil ftt^ nicht pasae

nnd der Artikel besser naeh xOffvq^Ss stehe.

Für die weitere Krforschung der Hymnen des

K. dürfte es sieh in erster Linie ein)ifehleu, die

vou iSusemilil (Üesch. der griech. Littonitur iu

der Alezandrineraeit I, a 347 ff. nnd S. 8».3—89«)

aiifgejitellten (jesichtspnokte zu l'erürksichtigen

nii'i den (Itirt gesammelten Hintl' dureli/u.irbciteu.

Daliot würde sich auch die Frage eutsclieideii,

ob Aurispa nnd Philelphns swei verschiedene

Handsehrlften (Abschriften dorsellien by/antini-

selieni naeh Italien liraeliteii oder l'hiielphuH nur

»lie Iis. Aurispas kopierte; ferner ob die Auf-

^hlnng der Amgaben bei Snsemihl naeh Nigra

dahin zu berichtigen ist, dal's <ler von Laskaris

ll'.t| ein Hriiek d.s fünften Hymnus in den

OntiirUie uii.sctiiuufuruin des Augelo i'oliziano

(1489) voranging. Einer absobliersenden Bear-

beitung bedarf die Metrik nnd die Ciivonologie

der Gedichte, ferner die. Frage nach ihrer Kiii-

teiluug. N. ist auf diese Frage uicht eiugegungen;

das j|*fc im fünften Hjrmnns ist ein dentlieher

Fingerzeig. Eine lohnende .\ufgnbo wäre ein

Index t'illimacheuH: vielleicht wird iJe Jan durch

die \\ eiterlüiirung seiner btudieu dazu veraulal'st.

Ans Nigras Bach will ich eine ÄnfserHcbkeit

nicht unerwähnt lastMI. Au den Ruud setzt er

als Zahl. iiieht unsere Fünfer, sondern alle

(Jeradeu, Wiu> lür Distichen besonders angeuehni

ist. Ich soblieAe mit dem Aussprach 6. ßoissien

(über die Chioma, Joorn. de» sav. 18D1 p. 527):

()n rendra justice anz recherchea piquautes et ans

retlexious ingeuieuses.

Berlin. H. Dimheia.

S. Lange, i lniky liide- und sein Oc^schiclits

-

werk iti Willi.i>iallni)li'itliek Nun K. i'olihuiy uml

11. Iloflmunii, ib'tt liij. Mit liiei Alibililun^iu.

(latersloli I si' l, 11. rt. 1-muuii. VI u. 7(J 1 .H,

lu vorliegender ächrift behandelt der Verf.

zunSehst *das Leben nnd die Zeit des Tbnkydides*,

wobei er seul Gebnrtsjaltr *nm 471' aasetact nnd
seiiii 11 Tod frnliestens mehrere .lahre nach 404,

spätesiL-u» wohl ^Uü'; sudauu seine ^Lebeiuau-

sehaunugen nnd die Art seiner Geschichtsehreibnng*.

Dabei wird /. II. des Tbukydides religiiise Stellung

u. s. w. eingehend besprochen, für die Art, wie

dieser die Uiakeisprüelie behandelt, aber uur 11 04

orwühnt, während doeb aneh II 17 dafür ein
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gntes and den Rchfilern leicht veraiSudliches

Beispiel bietet. Im iiiM'i<^oii tirteilt der Verf. solir

Itcsniincii tiiiil iii:i("svi>ll im 1 !-t'ine ganze Oarstt'llniig

iat klar und »L-lilielit, so «luli» ^iie das Verütünduiä

der Primaner wohl an keiner Stelle Qberateigt,

Houdem ihuen eine belehrende nnd ngleich fes-

solnilc lifiktüro gewähren kiinn.

Der iiiufiiQgreichatc Tuil iler Schrift, von 6.20

aa, betriebt *da> Werk des Tfaakydides*, indem

der Verf. 'einen orientierenden l'lirk' Ober den

Inhalt der ein/eliM-n Biiclicr iriclit, wobei die

wichtigeren Abscliniltu auäführlicliL'r beliaudclt

und namentlich die bedeutenderen der Reden be-

sonders lieriicksichti^t werden, nanicutlicli (S. :]4 f.)

die sogen. Leichenrede dos IVrikles. Eingehendere

Charaktcri!4cikon »ind eiugetit>chtcn von l'eriklesi,

Kleon, Bmsida«, Demoathenea, Alkibiaden (warum

nicht aneh v<jn Nikiiu*. mit Rui-ksicht auf VII

8l>, bY). Auch auf dieneii Teil pafst voUkoiuuien

daa vorher nn^igesprochene Urteil.

Die drei Abbildungen von den BBsten de«

Thnkydides, Perikits uinl Alkiliiadcs «.iud eine

ganz dankenswerte Zugabe, wenn auch da» (ie-

sicht des PerikleH zn dunkel gehalten »i. D«-r

auf S. 65 gegebene 'Plan von Syrakus nach

Liilikcr' iinif «b in |)rnckfclib'r 'Iiysiinelcia') ge-

reicht diigcgeu der Schrift nicht 2ur Zierde: wie-

viel klarer und sebSner, nnd sngleich wieviel

lehrreicher für die Ijektiirc (b's Tlink. sind die

beiden Pirmo Vim S., die K. ZiegebT seitu-r hiili-

Hclien Schrift 'Aus Sieilit-ii' (lieft 14 derselben

Ormnasialbibliotbek) beigegeben hat; weshalb sind

die nioht aneh hier wlederholtV

Im übrigen reiht sich dics<'s lieft der auer-

kenneuswerteu 'Gj'muaitiall)ibiiothck' seiueu Vor-

giiugera dnrchnas wflrdig an nnd verdient tutseren

Primanern wie allcti, die sicli für den grofteu

griecliisehon (iescliichtächreiber intereariereni warm
empfohlea zu werden.

Bataebnrg. W. Tollbredtt

BruLO Keil, Die solonisclie Vorfassuuf? in

Aristoteles Verfassuiigsgcschiclito Athens.
Beriin 1893, Gaertner. TO, S48 8. 8. 6 UK

()ie Jiiannigfachen Fragi ii tr^^chichtlicher und

littcrjjrLscher Art, die sich an ilis glücklich wiedor-

gewouueue lJuch des .\ristuteles kuüpfcn, küuucu

nur auf dem 'Wvge eindringender Einzelnnter-

snchuug ihre Liisniig finden. Einen Reitrag zu

dieser Lösung will ilas vorliegende Buch liefern,

das die wichtigen Ka]iitel über die tiulonisehe \'er-

fiuaang sieb war Behaodinng auswählt Die sti-

listische Knnst nnd die Oliedemng der Schrift,

ihr Verhältnis rar Politik nnd tn Tsokrate«, die

Quellen des Werks, die Art ihrer Bentitzung und

die Stellung von l'lutarclis Parallelbericht zu Äri-

stottdes, das sind die wichtigsten Fragen, welche

Keil bei seiner Interpretation der Kapitel 5—11

erörtert. Im Vordergnud des Tnteres-c- steht

die (^uellenfrago: aber gerade bei ihr empfindet

es der Leser als eine Uiibequemlicbkuit, dal's die

tJntersachnng fQr jedes Kapitel besonders gefilhrt

und danmi dnrch Auselnandersety.nugeu anderer

.\rt wieilerholt nnterbnicben wird, ein Ubelstand,

über den die Erklärung des Verfassers im Vor-

wort nicht hinweghilft, es gehöre ihm die Form
der Interpretation mit zum Zwecke seine« Bocfas.

Einigen Ei^atz gewährt die Zusammcnfas-sung der

gewonnenen Ergebnisse in dem •Schiufsabschuitte

(8. 104—241), der zugleich eine Wflrdignng der

historischen Methode des .Aristoteles versuclit. In

einem hesoudereu Exkurs (S. 127- l.'*(>) wird

Nissens Ansicht von der Teudeuz der tSchrift

widerlegt. Mit der Form« die der Verf. seinem

Ibiclir- gegeben hat, hüngt es auch zn-^.uniuen,

dal's er den Text der behandelten Kapitel voraus-

schickt: au ein paar Stellen hat er dem Faksimile

andere Lesungen als seine Vorgänger entnommen,

<lie aber durch Ulals' Nachprüfung des Papyros

keine Bestätigung gcfuiideu haben.

Es li^ nns in Keils Bneh eine sehr sorg-

frdtige und wohl durchdachte Arbeit vor, die l)ei

jeder künftigen l'niersiielinug ül»cr Arisl.iteles'

Schrift otlur Solous Verfassung ihre Beachtung

fordert Mit seiner ganzen Anffiissung vom Werte

der Darstellnug, die Aristoteles von dieser Ver^

fassinig giel>t, weils ich nii<'li im ICiiiklang gegen-

über «1er uatueiitiich vou Niese vertreleueu \u-

sicht Aristotdes habe von ihr gar nichts Sicheres

gewnfst and sei lediglich auf Vermutuugeu au-

gewiesen gewesen. Al>er ich meine, Keil räumt

der gegnerischen Anschauung uoch zn viel eiu,

wenn er aneh seinerseits die selbstindigs Be-

nutzung von Urknndeu in Abn d. >i llt und <larum

selbst die an solchem Material reiclic narstellung

des letzten Jahrzehnts vor Eukieides nur der be-

sonderen Oftte des va Omnde Kegenden Geschiehts-

werks verdankt wissy» will (S. »Ol). Aber auch

für clie älteren Zeiten wird .Xrisioteles mehr auf

eigeneu Fül'seu gestanden haben, da er selbst für

die Gesdiicbte dar scenisehen nnd lyrischen Anf-

führungm aa den attischcu Dimiysiei) archivalische

Studien anzustellen nicht verschmäht imd sehr

wahrscheinlich ein Iwsonderos Werk über die

Gesetstafeln des Sdon goscbriebea hat Wenig-

stens bat die betreffende Angabe im Katalog des
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Aadranikos au Glaubwürdigkeit erheblioh ge-

wonnen, seit Usener die Mitarbeit den .Meisters

an der unter Theo^Lra^Li Namen gehenden avya-

ymy^ tüp voftt»» erwieflen hat. DaTs aaoh im
gjstematischon Teile litterariMhe (iiielleii ver-

wertet sind, läfst sicli aus dem Fullc d< r ()iy(a ffiTio-

Htxai Qi. 2o2) keineswegs folgeni. Duis diese vor

daa Forunr der Thesmotheten gehörten, brauchte

Ar. nicht aus soieluT Quelle zu entnehmen, da es

für seine eigene Zeit feststeht: dafs er aber da,

wo er von den dUat sfifitivoi spricht, ihrer nicht

gedenkt, das sShlt noter die kleioeu üngenaaig-

keiteu nml Ciieltenheiten, welche Keil selbst für

avine Annahme von der Unfertigkeit des Buches

geltvud macht (S. 52 ff.), zu dei'en Krweis üe frei-

lieb meioea Eraehtena oioht anareiehen. Za viel

scheint mir Keil auch dem Streben nachgegeben

zu haben, ülierall eine Polemik gegeu abweichendo

Oberlieferuugeu heraasznhSren, für die ihm jedes

ttaOtttun n^Ate^y ab Aoindien diesen mal«

(S. O.'i. lOiy iminerliin aber I)et1eilsigt er sioh

bei der \'erfülgung solcher litterariscbeu Be-

siebungon gröfserer Vorsiebt als andere. 8o ent-

halt er sich über die Quelle, ans der Ariatotelcs

die TOn aristokratischer Si it.- ausiregansene Ver-

düclitigUDg des Solou entnimmt (6, 2 £.), jeder

unheren Vermutung (S. 48), während Dämmler in

einem gleiclueitig veröffentlichten Anfsatse sie mit

V()ller Hcstimnitheit in der './'/jjmjwy noXitsia

den Kritius erkeuueu zu dürfcu geglaubt hat —
unmittelbar nadidem E. MSIIer in einer leider

wenig beachteten Schnlschrift die bekannte IJöckh-

sehe Vermutung zu hoher \Valir>eheinliehkeit er-

hoben hatte, dafs jene vou dem unter Xenophous

Namen Gberlieferten Schrifteben nicht versehie-

don ist.

Wie es in der Natur »ler Sache liegt, mehren

sich die Diifcreuzpuukte gegenüber den Auf-

stellungen, au denen Keil Aber das Thataichliohe

der sulonisuhen Inütitutioucu gelangt. VieUaclten

Anstois hat die Angabe des Aristoteles erregt,

(hils schon vor öolou diu drei Klassen der Ciruud-

besitaer bestanden, deren Einriebtung man als

sein Werk zu lietraeliten gewohnt war, wiewohl

schon l'liitarchs Ausdriuik iKttit u't ttittintut uZv

7IO/.IIW«' dagegen hätte bedenklich machen sollen.

Keil aber geht Aber Aristoteles noeb betoüchtlieh

hinaus, indem er Solon nicht den Ertrag des

Hodens, sondern den Nutzwert des <!esamtver-

ntogens seiner Kinteiluug zu Grunde legen iäTst,

was ihn weiter dasn notigt, swisehen der ersten

Einrichtung der Klassen, bei weleher <fie Namen
denelbeu Uou Bedingungen der Zugehörigkeit

genau entsprachen, und ihrer UmgestJiUnng durch

Solon noch ein Zwischenstadinm anznnehmen, in

welchem der Ceusus nach dem liodeuertrage für

alle drM Klassen bestimmt war. Was aber rar

Stützung dieser überaus bcdenkliclien Hypothese

beigebracht wird (S. (IS f.|. reicht auf keinen Fall

aus, sie glaublich zu machen: das Eindringen vou

Denunrgen in das Arohontat naeh dem Stnrs des

Dainasias, ein vorübergehender l'<"rfn]g, der offen-

bar revolutionären Charakter trägt und oliue diesen

auch dorch die Hypothese kaum erkUirlicb wfirde:

weiter der Oberjpuig von der Bodenwirtsehaft

zur Feldwirtschaft, zu dem die Kolonialpolitik

Athen geführt habe, von der aber für den Anfang

des G. Jahrhunderts doch nur erst Anninge nach-

weisbar sind; endlich das Schweigen der Ober-

liefening von der Umreehninig des Hodenertnigs

7,u Cieldsätzen, ein argumentum ex sileutiu, das

am weuigHten berechtigt, einer ausdrBdcliehen

Nachricht den Glanben sn versagen. Was also

über die demokratisierende VVirknng jener Um-
rechnung gesagt wird, hat seine Uichtigkeit nur

für die spatere Zeit infolge des immer sürkereB

Sinkens des Geldwerts, worüber keilende Bemer-

kungen S T'i ff. zn lesen sind.

Hvdeuklich crscheiut mir auch die Konstruk-

tion, durch welche (8. HS ff.) als Lehre des Ari-

stoteles erwiesen werden soO, dal's nach der

solonischen \'ei-fiissinig ebenso wie nach der tlra-

koutischeu die Alniahme der iiecheuschaft der

Beamten dem Areopag angestanden habe — in

au.sges|irochenem Gegensatz zu bekannten Stellen

der Politik, nach denen Solon dies Kcebt vioi-

melir dem Volke, d. h. den Volkagerichten über-

trug. Der Widerspruch soll sich erklären ans

der verschiedenen Abfassnugszeit beider Werke;

den Abschhil's der l'olitik, der nach Snsemihl

(Eiul. S. ÜU; vor A'd'.i füllt, setzt Keil vor 6'6b

auf Grnnd wenig verlässiger Indicien. Was aber

sonst von I htti reu/n, /Aviscben l)eiden Schritten

angelTdirt wird, <lic abweichende Herechnung der

Uegiernng.szeit der Peisistrutiden und die >jicht-

erwähnung des Kritias in der Politik könnte,

auch wenn es als Differenz zuzugeben wäre, doch

mit dem angelilielien Widerspruch in jenem fun-

damentalen Funkte keiueu Vergleich uushalteu.

Die Notwendii^it aber ti9imp c. 8, 5 in dem
engen Sinne der RedienaehaAsabuuhme zu fa.ssen,

ist ntn so weniger zuzugeben, als die ia IVage

stehenden Worte lä it äJda nXtloia xui

tdmvtai ^vihmv miQta oiou aal (ffHOPi' mrl «e-

XdiHif) in deutlicher Parallele an dem von der
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vonlrakoiitisolicn Vcrfassimi; ' Ic-iiLrtrü -tHit (c. 3. <>

duäiut tu nittina xai tä ^tynsia tuiy iv nöitt

OftOVirms MVftmf), Jedenfalls also kein Recht

Tor, ron einer hnerkwOrdigeo Angabe' sa reden

(S. 130).

Am wenigsten befriciligt, die Behandlnng dee

Kapitels über Solons MQnzreform (8. 163 ff).

Dafa Aristoteles hier geirrt hat, nimmt ebenso

wie Keil oder vielmelir iu uoch weitergehendeni

Mftbe C. F. Lehmann in eeiner gleichzeitig er-

•ehtenenen Erörteniug der Suche an. Aber die

ErkMrungen des einen wie des iiiulertMi flekdirten

reichen dnmm nicht ans, weil aie die Schlul'^worte

des Knpitels nnfter Betmeht iMsen, ffir deren

Lesung die von lilai^ Iii < r den Papjrni gemachte

Mitteilung inulsgelii-nil >eiii inufs.

Aut llervurhebuiig atulerer Difforenzpuukte

mn6 ieh an dieeer Stelle verziebten. Aber 6ber

die Art, wie Keil nnsere Selirift ettiert, darf ich

eine schlielsliehe Hemerkung um ao weniger unter-

lusseu, als sie auch andere angebt. Dahl luao an-

fiinglieh bei Citaten, flir welehe Angabe des Ka-

pitels nicht genügte, Seiten nnd Zeilen der editio

princeps anführte, lag iu der Natur der Hache.

Jetzt fängt man alter an, nach Seiten und Zeilen

anderer Attigaben, am meisten der von Kaibel

nnd Wilatuowitz, aber auch der Hlass'sdu n / i .1

tiereu, so dals mau schon jetzt wenig>t('ns dn i

Ansgabcu nebeueiuauder heuntzen uiuls. Warum
legt man nieht Citaten, Ar die AnfÜhrnng einer

bestimmten Zeile nicht unerliirBlich ist, vielmehr

die Paragraphentoilung zu •'runde, welche Kailiel-

Wilamowitz eingeführt uud alle späteren ücraiu-

geber adoptiert haben? J. H. Upshis.

Fr. Aly, lioraz, sein Lobon nnd Wirken. 15. lieft

der GynraasiaKBibliothdc. Gatersloh 1899, Bertek-
mann. 46 S. 8". 0,60 A
Die für ilie Hand reiferer Selnüer Ix-sUnimteii

Abhaudlaugeu der 'Cijmuasial-iiibliochvk' wollen

dnreb stofflich abgegrensto Daistellnngen ans

dem Ciedankeninhnit der Sclinlnuturen, besonders

Cliarakteristiken der wielitigstcn .Scbrit'tsteüei'.

eine C^uelle der lielehruiig und Unterhaltung wer-

den. Gewifs ist in dieser Hinsicht Horsa herrw-
rageiid geeignet, iu knappem llahinen ein lebeiM-

volles Bild rüiuisclier, iil"Tliiin|it ;in(iker Kultur

zu vermitteln uud vorliegemleä lieft erfülil dte^u

.\nfgabe in anerkennenswerter Weise.

Leben nid Werke werden in chronologi.scher

Folge belmmleit, Cliaraktor und Tnlialt der ein-

zelneo Dichtungen kuns, aber doch für das Ver-

ständnis ausreiclieud bc.sprüchen. Wir wollen für

eine zweite üearbeituug nur weniges bemerkoD.

Daft Horas* Yater aneh in den Lehntnnden ra

Rum gegenwärtig war, beruht wohl auf s. 1 6, 81 f.

(aderat), doch war tlies nicht Sache des naiöa-

yujröi uud trifft aacb bei H. schwerlich zu; seine

Aofgabe war (s.1 4 118 vitam fimiamqne tneri),

die Überwachnng aufs er der Schule. Dafs H.

in .\then 'schon am ^lorgen gezecht liabe' (S | ),

könnte in dieser lietouung zu irrigen Anualimea

führen; dagegen schien nns eine Beqnedinng
der bedeuteudüten Philnsupheniohnlan an jener

Steile viel nötiger. Die Satire als •einzige Ori-

giualleistnag der römischen Litteratur' zu be-

zeichnen, ist nnriohtig. Qnintilians nnd Diomedes*

Anfserungon hierüber müssen rektifiziert werden,

wie Liieiau .Müller des öfteren (zuletzt iu der

Lialeituug zu den Sermonen) gezeigt hat; über-

haupt sollte Über den Charakter der Satire etwas

mehr gesagt sein. Aucli über die philosophischen

Richtnngen, besonder-* die stoische, durfte mehr

geboten werden, da sonst Ausdrücke wie lligo-

rismns, Paradorien (6. 13) nieht recht Tentind-

lich sind; unrichtig ist ee, wenn im AnschlnA an

die Idiotismen eines ('rispinns (S. 13) gesagt wird,

Horaz habe sich 'dieselben Forderungen, die

er s. I 3 so eifrig bekämpfe, spSter selbst sn

ei^eu gi inacht'. Selbst die abgeschwächt wieder-

holte Bemerkung (S. 30), er habe sich 'allmäh-

lich mit dem Rigorismus der Stua versöhnt', trifft

nicht das Richtige. Aly selbst eitiert gteieli darauf

fS. 31) ein Wort des Dichters: 'er veraclite alle

die Übertreibungen der Schulphilosopheu" und

resnmiert S. 43 ganz korrekt: 'er hafate alle

Übertreibimgeu im gnten wie im bösen Sinne;

daher sein Gegensatz zu dem Rigorismus der

stoischen Ethik . .
.' Dals H. die Bedeutung des

PlaatoB ganz Tcrkenne (S. 39), könnte höchstens

gegenöber unserer modernen Wertschätzung des

Komikers ges^igt werden. Die Hedeiitung. welcln"

wir ihm beimessen, steht aber unter einem völlig

verscbiedenen Gerichtswinkel, Irlich dem der

Sprachgeschichte, während Horaz (cp. II 1, 170)

lediglich den künstlerischen Wert, der dneli nicht

so zweifellos ist, kritisiert (vgl. Kielsling /.. d. St.).

Die fSr ep. II 2 angcsetxto Chronologie (da.s

Jahr II V. Clir.) dürfte nach Vahlens Unter-

suchung nicht zu hiiUen sein (vgl. Mewes z. il. St.);

auch die Remerkung, dai's die ars poetica erst

nach dem Tode des Dichten von einem Freunde

herausgegeben ist, erregt Widerspruch. \Vieder-

bolt ist von Ilor.iz als dem 'sentimeutah n" Dieliter

die Rede (S. 20. 44) im Ausuhlufs au das be-
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kannte Urteil Sohfllen aber Horas. Dafs nun ab«r

von einer sciitiincntnlcn Auffassung der Nutur,

wonach tlifsir «in (iefiihl hfigclcf!;! winl, eine

Spmehe, um FrouUo and äcbiuorz uu:i2u»|)r<jciieu

u. 8, w. keine Rede ist, daft flberlianpt eine Senti-

mentalität, wie sie iitiH Muderiu'ii geliiiifig i^-t, dun

Alteu völlif^ fit'iiid wiir, luiifs dllIell:lll^ liei Ilrruii-

xitihung doä tScbiliersicbeu Auüspruciui betuiit wer-

den. Bender liat in einer seiner Oymnasialreden

(Homz, Homer und Scbillcr, Tiil)iiigcn IH'.Ki)

gerade die»en Punkt der Ilora/.isclicu AuffiMBUng

der Natur {i>. 17 ff.) treffend erörtert.

Der letite Abschnitt streift knrz die kritische

Seite des Dichters. Peerlkainps Aiinahiue vuii Iiiter-

polntioncn wird liier al> 'im IVinzip niclit imbe-

recbtigt' (6. •!()) bezeiubnut. Wir meinen aber,

gerade das EVinxip, von. dem aus Peerlkamp seine

Atbeteseii .statuierte, sei ganz falsch. Aly selb»!

ecbcint frcilicli mir o. IV 4, IS

—

22 zu verwerfen.

Da^j .Schriltcheu int Hielseud gescbricbeu, die

Dtwraichtlichkeit hätte gewonnen, wenn da und
dort (S. '1. i<s. 21. :•>:>. 43) besondere Übersehrifteu

drill Aii^n- « inige ßuhepunkte böten.

Kur in ruhe. t. BÜuftiier.

OnataT MMler, 8eb1llerkoinmentar su Sallnsts
Scliriffeii. l'raj:, F. Tenipsliv. Wim, F. Tempsky.
l.« ii»/iK', G. Freyta^r. 1893. IV u. 17U S. 8",

lieh. 1 Krone 20 il<lKT — 1, gob. 1 Krone
55 Heller = A 1,30.

Nachdem der Verfa.s.ser in 2 Cöthoncr l'ru-

gramineu von läb8 (vgl. in dieser \Vochen)«ebr.

1889, 4, 09) und 1890 eine nach Verben alpha-

betisch geordnete Phraseolurric dos Salliist zu ver-

öffentlichen angefangen bat, die Iti:^ jetzt bis

putare fortgeschritten ist, bat er neuertliugs vor-

liegenden SchQlerkommentar zu Snllusts Sehriflen

herausf^cfToben. Ther seineu Zweok heiT^t es im

Vorwort u. a.: 'er soll dem Schüler die häuslielie

Vorbereitung erleichtem und ein Sjrezi»l-\\'ürter-

buok entbehrlidi maehen. So enthSlt er denn
vor allem die bei Salhi-t vorkommenden Pbraseu,

die gerade bei diesem 6vbrift.'«toller mancbes Eigeu-

tOmticbe Ineten*. Dem entsprechend bietet der

Kommentar fast nur OberBeteongen von Worten
nud Phrasen, diese aber in < iti< r s(delieu Kiilli-,

dafs im ( utilinu If> Seiten Anmerkungen auf die

43 Textseiten der Seheiudlcrscbeu Ausgabe, an die

sich der Kommentar anschlielst, im Jugnrtha

KM) auf S4 und in den Stücken aus den Historien

17 auf 16 kommen. Koi einer so weitgehenden

Vorbereitungshilfe wird allerdings ein .Siiezial-

Wörterbuch entbehrlieh. Aber meines Erachtens

hat ein halbwegs leidlicher Sekundaner ein solches

Oberhaupt nicht niUig, sondern ist sehr wohl im

Staude, mit eim-m Lexikon von mrifsigem UmfiM'/,

z. Ii. dem kleinen (ieorges, sich iu genügender

Weise auf die Snllnstlektßre vorzubereiten. VoU
louds aber gegen Pniparatit>n>Iiilfen von der .\u.s-

dehuuu;f des vorlicf^endeii Knmmentars umfs ich

mich prinzipiell uiuapreuben. Ks ist ju wahr,

daft gerade bei Sallust die richtige Obersetznag

nicht weniger Phrasen für den Hebüler mit einer

}je\vis>eu Schwierigkeit verbunden ist. I ntl iles-

halb bin ich au hich damit ganz eiuverätuudeu,

wenn ein Sallustkommentar in dieser Hinsieht

etwas mehr bietet, nU bei anderen Sciiriftstellem

angemessen und nfUig ist. Jedoeb mur> sieh das

doch immer iu gewissen lireuzen balt^'u, und man
darf nicht Tergessen, dafs es eine der Aufgaben der
l uterricbtsstnnde ist, iu gern l i n>n nie r .\rlteifc

den bezeiehnondeu deutselieii AuMlrm k zu

finden. Wieviel nun im eiuzcluen au Über-

setzungen dem Schüler gleich bei der Vorberei-

tung SU geben ist, d.trüber können ja die Au-
sieliteu auseinaudergeiieii. Ist <s abi-r wirklich

notwendig, duTs iu einem Sullu!»tkouimentar z. Ii.

folgende Worte und Phrasen Qbecsetsi werden:

praestare cc/cm, gioriam qttaerere, plurumum pouf^

ijiioJxi, oloi ia (ditjiti'm (ii'>jititur, drliiur oKttiieiit aijert^

iuitiiiii» nariamli Jaare, lYynum silti pur<irf, ijuut

tupra memoravi^ aumlio e»t«, beneßeia dare und
ticciperf, valet u/i'^mü/, pu^nare in hostem, ngna
ri tiiiijuei c, pflU'rr ulvjinuu loeu < fdcri<, itnuriam acci-

pt'iY, deos nfglci)tT(f Die.so lieiäpiele sind buut

aus den ersten zehn Kapiteln des Caülina heraus-

j^egriffeu; jede weiter« &ite bietet deren iu reich-

ster I'iilh'. Ks ist ja znzupeben, dafs unsere bis-

her üldichen Schulausgaben vielfach das wirkliebe

Bedflrfiiis der ScbSler zu sehr aufser acht gelassen

haben. Mufs man denn nun aber gleich in das

eutgi'<;eiii;esetzte Kxtreni verfallen und den S<diiilern

die Arbeil zu sehr erleichtern, ja fast abnehmen

V

Was nun die Übersetsung der einzelnen Phrasen

selbst betriflFt, so kauu mau ihr fast stets beistimmen.

Nur ein paar Klciuij^keiteu will ich erwähnen:

C'at. 7, G reicht 'iu lehren' für hunealu« nicht aus;

man wird wohl zu einem Relativsatz greifen

müssen, etwa 'soweit er ehrenvoll war'. l.'J, I

heilst iitarta lonMerifn uieht 'zuschütten, aus-

füllen', denn die betreffenden liauteu werden in»

Meer hinaus aufgef&hrt. 15, 1 gebSrt iam primum
»chwerlieh zu udidi.icins, souderu steht im Gegen-

satz zu pvttlremo. 15, 2 hängt cuiitg von j'ormatu

ab. 30, G kaun die Uemerkuug '»eaterlium ==s

1000 »etttrHi* leicht Verwirrung anrichten; besser
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cafjt man i-fnliiin <r.^f,'i llit — i-mtinn völin geflerlia =
cetitiun mUia seiterltwii. iSullten 'SO, 7 nutor »ii-

Hor» maffialraiiu wiricKeh die QnSstoreo mid

VolkstnbnneD toibmversteliiii A-elnV M, b kann

-in/t miiTiriglifli — i/'iii'i spin; ist die Lesart wirk-

lii^h richtig, duuu nmfs ca für ut in dem >Siniie

von vt ptimmn stobeo. 39. 3 ist die ErMSrna^'

von quo nnd die Elrgüuzimg von eo mit einem

Koinpantiiv ( welchemV) im Uauptsatie aafser^

ordentlich gei^ncht.

Dresden-Nenitadt. Theodor Opits.

Otto Lenel, I>as Sa^illll^ System. Aus <l«rFi^t-

gabo der Rechts- und .Slaatswis$ciischaftlichcn Fa-

knltftt ta StraftbmiB: zam Doktor-JnbiUlQa von

Itmlolf voll .Tlicriiip. Stnifsbnr«. Verlag TOD Karl

J. Tiill.n. r. 1802. 104 S. 2,')0

Dii-s vorlit?geude \\ orkchen ist eine historisth-

philologiadie UntMrsnehiiDg, Torj^nomineii an jnri-

tiashem Material. Da-^« rümisclie Uecht ist ans

1>okanntIieh hauptsächlich iiheriiefert durch .Tnsti-

uiuus Digesten, eine ZuäHminenstellnng uns nahezu

40 Juristen, Ton denen die meisten der klassisehen

Epoche (Augnatus his Alexander SeM ru^) aiiiii--

liören. Kine Hauptaufgahe der heutigen ronia-

niiitiächeu liecbt^sohule ist es, Jn«tiniuu8 Arbeit da-

dnreh so kontrollieren, daft die naebklassischen

KinschaUiiii^eii (1 iiti'r|iii'ati<>ii(Mi) aaagescliifdfi;. \u\i]

von dem übrigbleibeudcu iiauptitock fe^tgeätellt

wird, was dem redend eingefabrten klosaisohen

Juristen selbst eigen, und was biowiedenim dnreh

ihn -eini'n Vor<^riiij_'<'rii nml '.vnlchein Vorpiitgei"

eis eutlebut ist. Nnu »iud eine erhebliche Anzahl

der klassischen Rehriften Kommentare xn zwei

Arl>eiten: zum Edikt des Stadtpraetors und zu

ilfMti \Verk dcH Ma>;4urin8 Sabinas fiber das jns

civile in drei Bücberu.

Der Verfasser hatte annXchst in seinem Ediotum

pcrpetnura die Aufgabe gelöst, ans den erhaltenen

Hrnchstücken des Edikts, mitcr Znbilfonahine der

Kommentare desselben, einen Wiederaufbau de»-

Bdikts sa geben. Diese grofse Anfgabe war

darum au den Anfang der Thätigkeit zu stellen,

weil vom Edikt vii-lf Stellen würtüeli und aiitlien-

tiioh citiert sind, und somit hier vom W ortlaut

auf die Kommentare SeblSsse gezogen werden

konnten, bei denen die äufsere Keglanbigung nicht

fehlte; an anderen Stellen wiedermn konnte dann

umgekehrt aas dem (jaug und der Au.sdruckM-

weise der Kommentare aufden verloren gegangenen

Inhalt, bei günstiger Konstelhition nn< h auf den

W ortlaut der Edikt-sat/.nngen geschlossen werden.
!

Nachdem der Vurfus'ser so die Macht erlangt ^

hatte, ans leii bruchstückweise erhaltenen Er-

örterungen der Klassiker den Faden ihrer Dar-

stellung nnd ihrer Vorlage herausnileeen, gab er

in seiner Palingenesia eine n^konstruktion der er-

haltenen Fragmente aller klassischen Juri>*to?i, nicht

nach der zufalligen Legalreihe Juütiniaus geordnet,

»oudem unter Wiederherstething des nrsprQng-

licheu Zummmenhangee nnd der ursprünglichen

Beziehungen. Was uns von den alten Juristen

erhalten, sollen wir da vor uns sehen in der

Reihenfolge und — was meiner Mttnuog naeh

das Wesentlicli.ste — mit den Rubriken, die der

Klassiker sellist seinem Werk gegeben hatte. Für

tlie Ediktskommcnture ist in dem früher erwähnten

Werk die Hauptletstung und sngleieh Ar den

fieser der ScUQssel xa des Verfassers Arbeit nnd

.\nsehauiing gegeben. — Für die weit schwie-

rigere zweite .Masse, die Sabiuusmasse, wie sie

seit Blnhnies epoehemaehender Entdednmg hetAi,

fehlte es bisher an einer Kundgebung Ijenels, die

es dem sachkundigen Leser erleichterte, sich in

der ungemein schwierigen .\rbeit, die hier vorli^,

zu orientieren. 8ebwierig, weil gewisamiMlken

eine Reelmung mit SWei ünbekannteu gefuhrt

wird: Denn vor uns liegen Bruchstücke aus einem

Kommentar, z. B. von Ulpiau, Paulus, Pomponias:

Au%abe war, berauamfindeu: a) den Gang des

Kommentars, b) den Kinflufs, den auf diesen

Uang die ganz uul>ekanuto Anordnung des fast

völlig verlorenen Urwerks von Masorins Sabinns

geübt hat, und so das nrsprSogliehe Werk
seinem Meengaiige nach heransznfBhIen. — Wie
Lenel dabei vorgegangen, zeigt er in der vor-

li^uden Sdir^ die aber natBrlioh nicht blofs

die Resultate der Paliugeneeie wiederholt, sondern

auch vieles 'ndjuvandac vel su|i|iletidae vel eorri-

gendae Paliugenesiae gratia' bciitringt, und dem
Verfasser sngleieh Oel^^hrit giebt, auf die vor

.Jahresfrist erschienene gründliche Rezension von

Ki|»it seinerseits --acldich zu replizieren. Kr gc-

winut ein System des äabinus, das merkwürdiger-

weise mit unseren modernen Systemen die Hanpt-

grnppen Erlirecht, Personenrecht, Obligatiouen-

rrelit. Saelicnrccht gemein hat. allerdings in der

obou erwähnten Reihenfolge derselben und in

allen Einseinheiten von unsmn Gewohnheiten

abwt icht. Die JBSgenart, durch die sieh die

rönii^clie Systcinttik von der tmsorigen nach

Lenels Feststellungen unterscheidet, liegt im

Exkurse: u^rend bei uns alles suo loco stehen

soll, reseortieren bei Sabinns und seinen Kommen-
tatoren, wie auch im Edikt, oft Saelien gröl'stcr

i3edentang von Kleinigkeiten, mit denen sie durch
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eiu znfiUligcs Baad, mitunter ein Wort nur. zu-

sammenhäageo. Hier nun die Ziigol richtig, ubur

udi nidit XII weit naehndaaieD, Sonderburkeiten

jinznnclnncn, und doch wieder nicht ohiie Not

L'ugehcncrlicbkeiteu zu vermuten, war die Auf-

gabe des Muonten bei dieser Paliugenesie. Ihren

Triumph feiert die Kmaa/k des Yerfiueen bei der

Lehre vom Ijitteralkniitriikt : dieser Kontnkt po-

hört als dritter zum Verbal- umi Iteal-Koutrakt,

rnnfste in Jnstiiuans Kompilation sieber Terwiseht

worden, weil er znr Zeit dieeea Kaisera nicht mehr

in Übung war, konnte aber bei Sabimis ebenso

sicher nicht fehlen. Der Verfasser weist nun au

der betrefÜMiden Stelle dai lieh Toidiiiigende

Reebtrautttnt der SklaTenmaDgel zurück, fühlt

heraus, das es «ich hier nm die Form der fielteiid-

machuttg, um die Einrede der Mängel gehandelt,

bemerkt, dafe diese ESnrede nebst «iidiNreo dem
Geächäftsbetrieb der argontarii eigen war: da nnn

in dem betreffenden Titel bei Sabluus erstanidieli

oft von argentarii die Rede, ao glaubt er das

einigende Moment der Stellen in diesen, den

Bankiers, gefunden zu hnbon, und der Littcriil-

kniitntkt gehSrt m den Bankiers so gat wie beut

der W echseL

Aber noch in einer anderen Hmsielit, nicht

blol» in Beziehung auf das System, auf das der Titel

hinweiHt, wirkt das Hiicli belehrend und anregend:

auch in Rücksicht auf den Text de» verhireiuMi

Sabiunswerkes: es sind dnrcb Gellins einige Frag-

mente v(in Sabinas wortlich erhalten, und, wie

scliou in der l'alingein'Hie, gielit der N'erfasser

auch hier »Stellen aus ülpiunu Werk und vou

anderen Kommentaren an, in denen er des Snbinus,

aus den unter Sabinus Namen erhaltt'i.en Frag-

menten ihm ersielitlichen, 'Lapidarstil' zu erkennen

ghiuitt. Hier ergiebt sich eine frnelitbare Anregung

f&r weitere Forschang. In der That ist es der vom
Verfasser so genaiuite Lajiiihirstil gewesen, der dem
Werk des Sabiuns die Fälligkeit lioli. als l'nterlage

für die gruike Masse der Civilreelitslitteratur zu die-

nen; denn wer knrsse, markige Sitse giebt, den

sn kommentieren, /n pamphrasieren nnd au ilen

sich nnzniehnen ist srhon, abgesehen von der

Wahrheit des (iesehrieiieuen, ein tieuufs, wie die

Bearheitongseinee stilistisoben Antipoden eine Qual.

Der Verfasser nnteruinunt es an vielen Stelleu. an

dem Stil di»- Werke des Sal«inns ans den nmgelien-

den l'hraseu der Kummentutureu aUM/.uk>r>eu, be-

dient sich al>er nicht blofs derspraehliohen Methode,

sondern nach der beim Edikt mit so vielem Gifick

von ihm nngcwnndten: aus der Exegese der Kom-
mcutatoreu auf den Text zu schiiel'seu, deu sie

erläutern ; hier den vorhandenen aufzuweisen, dort

die Stelle zu zeigen, wo der verlorene gestaodeu

haben nrafs. Hier wird, meine leb, weiter n
arbeiten sein. Die vom Verfasser aufgefundenen

Sabinusbruchstücke als Quelle benutzend, wird

man andere, mit der Zeit hoffentlich alle Bruch-

stfieke des Heisterwerkes ans der angelehnten

spftteien Ltttexatnr abheben. OrMleawiti.

H. Pritziche, Kur/gefnfste grioi hische Selm I-

grammatik. Zweite vielfach verbesserte AuHa|;e.

Hannover 1893, Nordd. VerlsgesoBtSlt. Xn n.

170 S. Geb. 2 .€

Die zweite .\uliage dieses seiner Zeit mit vielem

BeiftU aQl|(enommenen Bnohes hat so ahlreicbe

und zum Teil so einschneidende Verbesserungen er-

fahren, Mafs beide Auflagen nicht gut in derselben

Klasse nebeneinander gebraucht werden köuueu'.

Einmal ist — nnd ieh glanbe, zum Vorteil

des Bnohes — der Umfang der Urummatik gröl'ser

geworden, namentlich dadurch, dals der Verf. sicdi

'veranlal'st gesehen hat, den Wünschen derjenigen

Anstalten entgegenznkommen, die sn Naeb-
seblagez wecken auch solche Spraehflisoliet-

nnngen in die Grammatik aufgenommen wissen

wollten, welche zwar ihrer geringeren Wichtig-

knt wegen nidit STstematiseh durchgenommen

und eingeiiragt sn werden brauchen, aber doch
beim Vorkommen in der Lektüre erklärt werden

müssen'. Es ist interessant zu beobachten, wie

häufig die Verfasser von gnns kurzen Grammatiken
sicli veranlafst sehen, bei neuen Auflagen den an-

fänglich gebott'uen Stoff nicht uncrhelilieh zu vep»

molirou (vergl. auch diese Wuciieosehrift

8. 1008 f.), man sieht eben immer— mit Reeht! —
ein, dafs die zu ^nul-i' Kiiiv.f' auch ihre i^diatteu-

seito hat. Wenn diT \ erf. diesen Stoff, der also

nur 'Nacbsehlagezwecken' dient, durch kieiaeu

Druck 'so denüieh von dem eigentliehen Lern-

stoff geschieden hat, dafs 8ell>st .Vnstalt'en, die

nur ein Lernbuch wünschen, nicht dadurch be-

lästigt werden können', so hat er damit bekauut-

lieh nnr das Beispiel vieler anderer vor ihm
nacligeahmt, die auch den Lernstoff von den

Erklärungen und dem nnr für golegentlieho Naeh-

schl8g«'n liestimniten durch ganz ver.scliiedeneu

Dmek scheiden.

Dafs der gebotene Lernstoff, wie di r Verf.

meint, 'einerseits für eine erfolgreielie Lektüre

genügt, anderseits selbst bei der verminderten

Standenzahl bequem absolviert worden kann*,

(birin stimme ich dem ^'erf. im ganzen bei, der

vom Verf. gebotene 'Lernstoff' untiTseheidet ^<i«di

auch nicht wesentlich vou dem in anderen
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neuen ächulgruimuiitikeu gegebenen, anch wenn

diaae neh nicht aasdr8«klioh ala »kansgefafiite* be-

seiehoeu. Ja, einiges könnte und mQiate in der

Formenlehre hier noch fehleu, so ö7f (S. 1 1 1,

(0 yiija^ (S. 14), ai>to( (S. 27), dua nach Weiskc

aiebt nachtnweiaen iii, ebenao

unter den 'anregelmäfsigcn Verben'; wenn z. B.

SO ^ßatntM ein Vut. gar nicht genetzt ist, Hollte

doeh KUftwitat nicht noch durch fetten Druck

beionden herrorgeliobmi worden o. g. w. Ander-

seits iliirften S. 83, wenn ngoil kompariert i^t,

aucli fi(hoc. t<TOi, otpiag nicht fehlen; S. 'M; f.

uiüiiiton in deu Beispielen der Koiupusita uuch

dn paar rednmpUctarte Formea gageben werden.

In dem ersten Teile, der 'Lautlehre', die aber

über die Liintverunderungen gar niehtn eiithiih,

nicht eiuiuul über die Kontraktion, au dalk uUe

Lantverindennigen erat gelagaotlieb bei der Flexion

besprochen werden and aneh du nicht Tollattndig

und nicht immer ausreichend (z. H. das ho wich-

tige Auäluutgesetz' nur »S. IJ m einer Anmerkung

vnter dem Sfcrieb, die KonaomuitenTeriüideningen

bei der III. Dekl. g 17, 3 nur fiir den Dat. Piur.,

nicht aneh für den Nom. Sing.), vermisse ich Be-

luerkungen über die Auasprache von t, von <rx,

von ««, soarie ttber die EHaion des Yokab der

Präpositionen bei Zusainiuensetzungen. Oder hat

Yerf. deshalb diesen Pnukt unberücksichtigt ge-

lassen, weil er eigentlich in die Wortbildungslehre

gehSrk, die er auch jefst gar niebt giebt, die aber

doch aoch in einer kurzen (<raininHtik *za Naob-

sdilagoswecken' nicht fehlen dürfte V

Bei der Flexion bat der Terf. jetet den Dual
ans den Paradigmen gm aoageachieden nnd ihn

für die nekliiiat. im § fiir die Konjugation im

g -ib getrennt und ganz kurz behaudelt; darin ist

Qbrigeua nicht erst B. Koch Tomngegangeu, son-

dern, wenigatenH für die Deklination, schon E.

Koenier in seiner kHrzgefa^^*teu griech. Foriuen-

lehre gegenüber den lJutorsucbuugen von

B. Albreeht (Z. O. W. 1890) hftite der Verf. aber

auch die Arbeiten von K. Haaee, Progr. Barten-

st.'in ISül, lind /,. (i. \V, ISDl, ^77 f . l)eacht<>n

sollen, dann hütt« er doch wohl uuuh etwas mehr

Dnalformen geboten, namentlieh aneh too einigen

Pronomina. Ich kanu überhaupt diese Aussthei-

diing tlcs |)nalf( iiielit für richtig und praktisch

haltcu, es genügt iturcbaiis, wenn die Dnalformen

in den IWadigmen in kleinem Dmck erBcheinen

nnd nicht von .\nfang mit gelernt und aufgesagt

werden. (Jegenüher dieser lk>Hoitigung des Duals

aus den i'tiradiguien fällt die groliio Zahl der

Yokatire anf, die dmt^CDf eehdubar inn Ana-

iASSlSüHK IMIII^lLlXilE. IBM. Ho. 82.:W. 890 '

wendiglernen und Hersagen: w X'^Q"» H"X"'Q"»

^Muttu, Wxf, ddtf, mtttfd, no^, iMi|ia

u. 8. w., and ebenao im Plnr. ! IjäTst der Verf.

diese wirklich von seineu Schülern mit henagen

und mit dentsoher Übersetzung V!

Die bei der Fleximi fBr nnd Ober die Bildung

der einzelnen Formen gegebenen Erklärungen
sind sehr ungleichrnüfsig, zunächst schon iinlser-

lich, indem sie teils im Text, teils in Anmerkungen

onter dem Strich aieh finden, aodann iit manchee

ohne Erklärung gelassen, was eben sowohl eine

solche ZU bedürfen scheint, wie anderes, da.s er-

klärt ist. Bei der 1. und II. Deklin. sind uicht

nnr keine Endoogen an^efiihrt, aondem aneh in

den Paradigmen vom Stamm oder Wortstock

uicht getrennt: hei der III. Dekl. ist letzteres

geschehen und uucli eine grül'sere Menge Er-

klimngen gegeben. Die wenigen Erklimngen

n den Koutrakta der I. u. II. Dekl. genügen ganz

gewifs nicht, anderseits begnügt sich der Verf.

für nai^at (ä. 1^) uicht mit einer Erklärung,

aondem giebt in Klammem noeh eine 'lidit^ere*!

Bei der Konjugation sind die Endungen abgeteilt,

aber nicht immer vom 'Bildnugsvokül' und vom

'Tempuscharakter' i es wird wohl gedruckt nai-

M-m, natdti'9~i»ty^ aber doch nai$ei^y nm-
Sfv-fi, 7rcf»rff r-Oft», naidtv-<Sfig u. s. w., iilier ;ntt-

dfvaov (Imp. Aor.), natdn'^ und itcudtt-o^ (Konj.

Präa. nnd Aor. Med.), nmdevM^y n. a. w. iaX

niehta geaagi

§ 81 heifst es: 'die Komparative ersetzen

meist den Au^aug Ofa durch ta, ot>es und omf
dnroh ooi\ eme Anmerkimg unter dem Strich

deutet das Richtige wenigstens an, das doch gleich

üben stehen inüfate. — Was soll angefaii-^en wer-

den mit folgender Erklärung ^iS. 3ä): 'nrndtiia

ist kontnditert am Rmdtm-e nnd «mt ttnbe-

stiiiimtcn Ebdnng, tratdevetg statt {ahm nicht ans)

TTctidu' t tri, Tiai(ht''n statt (aber nicht ans) mn-
dtv-e-u'i warum wird da — nnter dem ^itricb!—
nicht das Riditige gegeben? — S. 50 wird

— grorsgedmekt — gelehrt: 'Bei den konsonan-

tischen Stämmen werden statt der Endungen

a!ff rr'/w aihay aihit nach Ausstoliiung des a die

Endungen 99 9» 9mp 9tu angehängt*, wKbrend

oben anf derselben Seite richtig gelehrt wird:

0 zwischen zwei Konsonanten fiillt aus'. — S. 5S f.

werden als 'buregeiuiäliiigkeiteu' auch die Stamm-
yerffndeningen bei

nfftnto, TTQtiiioi Ii. >. w., antiqd», aifXlta u. s. w.

aufgeführt, ilie doch durchaus nicht unregelmälsig

sind; auch die Tempusbildnng von anivdu, (tntißw

ist gani regdmilkig (8. 52).
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In der Satzlehre ist eine kleine Venuelirung

des Dnafimgi nanentlioh dadnreh herbeigefQhrt,

daf's der Verf. zuweilen anlser den zu inetnorie-

rcuik'ii Musterheispif'lcn iiorli cini«!«' unilcrc Sii(/e,

teil» uuü Xeu. Aiiab., teiU in int'triücher Form

gegeben hat, wovon mir UMnentKoh daa entere

•ehr billigonj'wert erscheint. Die .Anordnung des

Stoffe« ist die herkömmliche, hei der ja mehrfach

zn wenig berücksiclitigt wird, Uafs auf unseren

Seholen jetat uelit mehr— oder doeh aar wenig —
ans dem Deutst'hen ins I5ric('lils< hr nhcr-ietzt wer-

den soll, sondern (litis ilit- grie(:hi:>che Uramnuitik,

aaoh die Sjntas, durchgonoinuiun u. s. w. werden

soll als Mittel com Ventändnie der grieehiseheti

Ii<'ktrirc. Es ist aber doch etwas anderes, oh der

Gehranch und die Bedeutung der griechischen

Formen dargelegt wird, oder ob man zeigt, wie

die Begriffe, Gedanken, Satateile and Sfttse des

Deutschen im Griechischen ansgedrückt werden. So

ist hier 5; 78 wohl überschrieben 'Possessivjtrono-

mina', behandelt aber nicht die Betleutnag und den

Gebmueh des grieehisehen Proo. poes., sondern

seigt, dafs 'das possessive Yerhrtltnia im Griech.

auf dreifache Weise ausgedrückt wird'. — Etwas

Ähnliches ist es, wenn § 107, 2 unter 'l'tussivuni'

daTon gehandelt wird, dafs das Pass. mehrerer

Verbii ilnrcli Aktiva vortreten wird'; das gehört

zum Aktivum. — üut und richtig sind dagegen

z. B. die Bedeutung der Tempora und der Ge-

ImMMh dn- Modi in nnabhängigen Söfaen behan-

delt, dagegen fehlt eine L'bersicht über den Ge-

brauch jedes eiazeluen Modus iu abbäugigeo

SiUBeo.

Die grSftere Kfirze, dnreh welehe Torliegende

(Iraiiiruatik •^icli iincli in der f^yiitax von ati'li'rcTi

uuterscheidet, ist im wesentlichen nicht datlurcb

erreicht, dafs in ihr erheblich geringerer Lernstoff

geboten und aneh sonst weniger behandelt würde,

vielmehr ist sie namentlich durch die nnch jetzt

noeh sehr geringe, m. E. zu geringe, Zahl der

Beispiele nad dnreh sehr knappe Faasong der

Regeln (mehrfiich, /. B. in der Kasoslehre, nar

Namen) li< rl>eigefiihrt. während der sachliche In-

lialt iu einigen Einzelheiten sogar zuweilen reich-

haltiger ist als der anderer nraemr Sehnlgnm«

matiken. Zu ausfülirlich erscheint mir anch jetat

noch im {} il i" \'('rliä!t!iis de- Suliji'kts lind

Prfidikats behaudelt, zumal auch einiges, worin

das Griechische mit dem Denisehen nod Latein,

übereinstimmt, in grofsem und fettem Druck er-

scheint. Anderseits dürfte wohl 100, der über

den im Griech. doch so häutig vorkommenden

dat. ethieos handelt, nieht in ganz kleinem Druck

gegeben werden; und der Gebrauch des Geu. partit.

und in Sitaen wie ilußo» xov ßtifßttf$MoS rnfmov
Xen. .Anab. I fi, 7 kann wohl nicht ganz übergangen

werden !»2). - Unrieliti;^ ist g I ii, Anm. ."J.

vgl. z. 11. Xeu. Auab. V 2, 21. — FaUcb gcfafät

infolge der Anwendung des aneh in anderen Gram-
matiken oft verkehrt gebrauchten 'bei* ist hier s. B.

8 Ii.), 1 n. 8 142, § 73 werden die Falle

aufgezählt, in deueu ^abweichend voui Deutschen

der Artikel steht'; mSrste nieht aodi da sehon

die verschiedene Stellung iles Artikels 'b«'i den

Possessiv pron.' und *bei Sde, ovtof' u. s. w. be-

handelt werden?

Ein ^Anhang* giebt jefatt ^Hanptrcgehi der

homerischen Formenlehre', desseii erster Abschnitt

'Lautlehre' überschrieben ist! ^'ielfach wcnleii

<la nur kurze Augabeu gemacht und Aufziihlungeu

gegeben ohne Erklärung und *Iteger s. B. § 151

über Ol' und oio, § \f>2, 1. Die hier mehr als

sonst in ilcni nnclic gebrauchten Fremdwörter

sind meistens durch einen Zu.^atz 'iL h.' erklärt,

doeh nieht immer, c. B. nieht 9 149, 1 Asnmi-
lation.

Die Ausstattung des Buches ist eine sehr an-

sprechende, der Druck reciit sorgfältig, aulser

hier und da fehlenden Aeeenten und Spiritna-

zeichen habe ieh keine Droekfehlcr gefunden.

Ratzeburg. W. YoUbrecht.

t. Koch, Die Notwendigkeit einer Systcni-
äiid<TiniL' im jirioc bischen Anfangsunter-
richte statistisch begrQndet. Sondorabdrnck aus

dem 146. Bd. der K. Jdnb. f. Phil. u. Pädagogik.

Lflipi^, B. 6. Teabnor. 1893. 40 8. 8. 0,40.

Der Verf., anf nnifassende Sammlnngcn ans

deu vier ersten Biicheru der Anabasis gestutzt,

stellt an deu Anfangsunterricht im Griechischen

folgende Forderungen: 1. dafs der Schüler in

den ersten "irtO Stunden mit den I'erfektformen

vei-schont werde und dann nur diejeuigeu einzu-

üben habe, die in Auabasia und HeUenika wirk«

lieb vorkommen; 2. dafs er von der ersten Lektion

au den Judikativ \nrist IT \kriv {n.rtßoy. fh)of.

i;/.^o»') mechanisch erlerne und nicht nur deutttchem

Imperfekt, sondern auch dentsehem Perfekt und

Plusquamperfekt entsprechend anwende; 3. dafs

er Harb Kiiiübung der Deklination die Verba uieht

nach grammatischen GesicbtBpunkt«n, sondern

nach ihrer Wichtigkeit f9r die IjoktOre, also

a verbo erlerne, zunächst mit Hescbränkung auf

I'rä-fMis nml \orist, sowfili! Aktiv als Passiv

(fif^i'); 4. dafs w bei KinUbfaiig der Konjunktive,
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OpUitive, Iijfiiiitivi' iiivl l'.irticipien zugU-itli an

die )>ei Xt*iio|ihoii ültiichcu Arten der Nebeu8uC»e

gewSliat werde; 5. daf« er das Fator m einer

Zeit orlcnie, wo i r seine vielÜMsh modalr Aiuveii-

duii;; )>ügreifeii kann, uIüu vrsi uach dem Adiist;

Ii. dals er darau (rewüiiut werde, diut griecliisilie

Tmperfekt ab das Teropas fbrtlanfender Enihlnng
(ft'ir nns lifiufig ingreeaiv), den Aorist als den Ans-

üruck de^ Hutnmnrischen Itcrichtea nnd der Koa-

statieruug von FakU'u auziisehen.

Waa iniiSeliflt den letzten Paakt betrifft, ao

kann ich dem Verf. nicht l»eistitnmcn, Kr -airt

selbst S. 31: 'gebraucht Xeuophou iu der !>-

Kühlung txÜsvat n. t. w. st. inilevt a. s. w., ao

hat er einen besonderen Gmnd data; » wS) die

Handlung iiirlit ;i!s ciiifiicli daiual.s vor sieh gcheml,

tionderu als eine von seiuuiu Staadpunkte, d. h.

dem Standpankte dessen, der das alles selbst er-

lebt hat, sl^^eeehlosseDc Handlang benidmen*.
F^as TmjK'rfcktuin wird iitso nacli des Verf. eigener

liouliiichtuug nur du gebraucht, wo eine llaudinng

als gerade vor neh gehend dai^tellt wird, d. h.

es Bebildert nnd beschreibt, wührend der Aorist

crzähh; dal"-' aber gerude in der .VnnhasiM die ver-

aiischanlicheude Schilderung häufig au die Stelle

der troekenen Ennhlnng tritt, kann den nicht

wander nehmen, der sich Tergeganwärtigt, dafs

er es hier tnit dem liericht von Sell>Hterlel>tein

zu thun bat. Wie ea uua iu der Äuffasauog des

Imperfekts nnd Aorists bis anf weiteres beim

Alteu bleibeu lunfs, so auch iu der Ül>ersetzung

des letzteren. Der Verf. sagt S. 21: "der An-

fiinger mul» augehulten werden ^ich habe ge-

sebiekt" dnreb in$ptfttt tn fibersetBen*. Aber
welche Unzutrüglichkcitcn hätte dies im GefoIgeV

Wius für ein Heutscli kinm- ilul»ei heniiisV IfiL'litig

ist, dai's der .\orist zuweileu im Deuucheu mit

dem Perfekt gegeben werden mnb; aber in weit-

aus den meisten FSlIen enteprieht ihm das deateehe

l'räteritnm.

Seheu wir von diesem Punkte ab, so ist fol-

gendes der vom Verf. gewanaehte Gang des An-
fangsnnterrichts im Griechischen: PrilsrnH (n. Tm-

perfekt) der Verba auf w, Aorist 1 u. Ii der

Verba auf w, Sjatax des Konjunktivs, Optativs,

Infinitivs und Partidpiunn, Fatnram, Perfekt,

Verl)a li<|nida, \"erl>a aiif.ui (nnregelmüfsige Verba).

Für die wichtigste uuter dieseu Forderungen halte

ich die, bei der Erleranng des Konjunktivs n. s. w.

den SebBler aveh auf die spraohliche Verwendung
dieser Formen hinzuweiser.; es wird «lies in der

Folgezeit noch notwendiger sein, da ja möglichst

frühe znsammenhii^nde StQcke im griechiiehen

liitenieht gewünscht werden, deren Lesen ohne

jene Kenntnisse unmöglich ist. Doch möge mau

darin Mai!» halten; der Verf. scheint mir etwas

/u weit zu gehen. Der Äudemng in der Reihen-

folge bei der Erlernung der Tempora kann ich

nur wenig Wert beimessen i die Uaupt^oche ist

hier, dafs man swisehen Wichtigem und minder

Wichtigen» richtig zu scheiden weiCs, dieses kni"r.

abmacht, um jenem die llauptar)>eit.-^krait zu

widmen. Die für die Lektüre uotweudigeu Aoriste,

wie ilaflw n. s. w. braneht man darehmis nidit

'vou iler ersten Lektion an' inity-uschlcppen; sie

lassen' sich auch nach den Verijcn auf fi* un-

mittelbar vor dorn Übergang zur Anabasislekture,

soweit ak nötig ist, raseh einfiben, und man hat

ilann dabei den Vorteil, dafs sie nicht rein 'me-

chanisch' erlernt werden müssen. Einig bin ich

mit dem Verl in der Forderung, dalk der Ao-

ÜBngsnnteirieht im Griechischen so betrieben wer*

den innls, dafs man inr»gli<Ii>t bald zur Lektüre

der Anabosis übergehen kann; der Verf. setzt für

die Vorbereitung darauf etwa 3.W Standen an; ich

glaube, daft man schon mit 300 völlig anskummen

kann; jedenfalls sollte mit der Aimb.s^i^ ii mIi im

ersten (.Quartal der Obertertia begonnen werden.

Baden-Baden. I. tttiler.

Auszü;;« ans ZeitHchrilln.

l'rcufsischc JahrbQcber 72, 3.

8. 458—480. H. BlOmner, Der Meximaltarif

des Di'iclctian vom .Ialirc301. Pic Tcncnm^', wi Ii li«>

um 300 entstanden war, bekämpfte Piocletiiiii ilinrli

ein Edikt, in welchem er und seine drei Mitregcntcu

fur alle Lebensmittel, Produkte, lodoslrie-Urzeugnisse,

Arbeiten n. 8. w. einen Maxlmalpreis festsetzte. Naeh-
ricliti'ii darübi'!- in den l'a'^ti blatiuni iiml in l>i inortilius

persecutoruni berichten, daJs der Krl'ulj; der eiit.u'efjcn-

gesetzte, nftmlich eine aJIgemeine Stuckunfii; war. Von
dem Gesetz fand man 1709 ein Bruchstück des

latcinisclien Textes in Karicn, ein zweites in .Xjt.vplcn,

dann noch andere, im ganzen 35, die Mommscn i'c-

sammelt herausgeben wird mit einem Kommentar von

Btarnnw. Es ist ein Edictam ad provindales, die

aagenonmene Uttezsortc ist «ler dim letianisdie Denar
(s 1,827 Pfennig). Die Aufzahlung aller uügliehen

Itiuge ist eine aufserordcntlich lehrreiche. — S. 519

—

534. P. Uohrbach, Das Petniscvangelium , hält

Toll. XXI für den fehlenden Schlufs des Marcus, den

das Petmsevaagdinm nach vOUstlndlg kannte.

Rulletin de correspondance taell^niqne. XVI.
Dez. 1892.

S. 453— 473. Maurice IIolleau\, Nutes liepi-

graphie b^olicnnc. I. Pas ami)hiktj(iinsche l»ekrct

aus dem Ptoion, welches Uber die Grttnduug der

ptoischoa Sfuflle Inudolt, stammt aas der 2. lilUfte des
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III. Jafarhuodortft; II. die 6 Dekrete ms dem Ptoion,

Bull. eorr. hell. XIY 48 Mo. IS- 18, «u dem Ende
lies II. Jahrh. v. Chr. VII. wird die ImebrUt von

der Basis einer Stniiie der Kegilla Elpinike, der be-

rühmten Tochtt'r <ios Ilcrodcs Atticus, vcröffeniliclit.

IX Die Yertragsorkuade, C. I.G. S. 1 893, zeigt, dafs

i>]iiis in einer gewisseD Epoche zom hoiotischen Bunde
ßchörte, (jffi [il'iii nachdem ee sich vom aitolisclicn

Bande losgesagt hatte. — 8. 473—478. /. Aay-
vSnovlos aaebt die Lage des pbthiotischen Itonos sn
bestimmen. — S. 479—484. Tli. Ilomollr, Sijma-

tures d'artistes. I. Dnirh eine Inschrift aus dem
Saraiiieion von Mykonos wird ein athenischer Architekt

Mameos ApoUodoros bekannt. II. Eine neue delische

laschrfft nennt als Künstler den Athener Ilcphaistion,

Sohn des Mjron. — S. 485 .')2.S setzt Henri Lcehat
•ein« Stadien aber die archaische attische Plastik fort

und behandelt besonders die Statue des Ant«mr und
die weibliriie IJüstc, Athen. ^litt. XV 4 S. 529

—

54y. V. R(^rar<l, Teuec et la Tegeatide, untersucht

I. Geot;ia|i|iiL: und To]K)gruiihie der l'egeatis, II. die

MuncB der Demen, III. die Lage der Stadt selbst

und imbliziert 5 neue Inschriften, darunter eine dia-

lektische ((ty^Trat iv jcty dyoQay Z. H j S. 550—
559. Louis Couve, Base portant la sigualure de

Bryaxis, verweist die Relieik dM Bryaxis in die Jugend-
zeit des Künstlers — S. 560-517 inlilisieit H.
llnlleau.x auf Taf. 14 eine archaische Ajiollostatne

ans Mclos, die er einem naxsichen Künstler zusclireilit.

— S. 568—579. Gut. Fougires, veröffentlicht 2 alte

dialdcthche Inschriften von Mantfneia. I. entbMt u. a.

die Können J- ui ij ) j-/.ufu
, xn^ U\v xal, {cuv\i}\f~

(1o/ilt>[ot für äuoöfdofiiviu, unt xof^tyoi für ü/ie-

XÖftffOS, »0rv«^9«i^««(<K, dni' toX ifgot, i/ag-
'Ui>o<; = TraQ,'/^mg; No. II. c|^fT0*, [d]noiyi-
^aai^at u. a. — S. 580—591 fügt Th. Homollc
«fgOnzende Bemerkungen zu dieser PabHkatfon binxu

The Classieal Review VII 4, April 180S.

S. 145— 148 behandeln K. S. Thomi>suii und

(i. Dnnn die Schwicrigkuitun des galliambisciien

Metrums. — S. 148 f. widerspricht W. R. Inge
der Aufslollun); eines besonderen pronpective »ul'jniic-

(i'ff in der lateinischen Uraniniatik: s. Wuchonsdir.

1893 No. 25 S. G97 f. — S. 15i> liest W. II. Paton
Ae$cli. /Ij^am. 560 si|q. also: /nd^^oiv f'Q X^foifti

»al dvftuvXfaf {-xvfiSaf?),
|
tmaQväf i' d^rj^fig xai

xaxoaioinior^ — it ov
|

ciihwiK: nv Xtf/^örifi

ijiuios fit(H)g.
I

I« d' aiif X. f. l. S. 15U— 152

bespricht M. l,. Karle Kunp. Suppl. 2H2— "237,

253— 25Ü, SDUstiq. und 1232. S. 152 f. behandelt

K. C Marchant einige Stellen des 7. Buches des

Thnkydides. S. 153 schreibt A. T. Bartun
Properl. III (IV) 22, 3 ÜinJymu», et eeeto fabrietUu

in deute Cybebe. — 8. 154—156 erörtert E. Poste
nach dem letzten Kapitel der l/'/jyi'rfiwj' noXtntrt

die Art, wi<' in Athen CJcsehworenc uusgelust

wurden. - I.'hI 1.08 untersucht G. E. Undcr-
hill die Chronologie des eleiscben Krieges und

legt ihn in die Jahre 309-307 v.Chr. — S. 15H-
161 Ir \. II. Grcenidh'c seine Ansichten (ilicr

die Autlieliung der lex Aelia Fu/ia durch Clodius

dar. — 8. 183 kommt J. A. Stewart auf oinoa Punkt

der Besprechung seiner Note* oh th« Nicoutaehean
Ethiee of Arulotle doreh H. RlehaRla {f.taur. VII 3
S. l-20ff. > ziirüi k; ebenda wird eine Stelle der Rezen-

sion von Skeiies Aiih' Apameintiona (I. c. S. 129 ff.)

verbessert. S. Wochenschr. 1893 No. 23 S. Ü41f.
— S. 185 f. behandelt E. F. Bensen zwei cpi-
daurische Inschriften, in denen er Berichte über

Heilungen durch Schlangen sieht. — S. 186 unter-

sucht J. M. Paton, welchen Platz die Kolosse
vom Honte Cnvallo in Rom während des Mittel*

alten hatten.

Academy 1104.

S. 14. Fr. C. Gouyb^are zeigt durch Ver-
gleicbung des griecbiscben mit dem armenischen Eusc-
biustoxto, dafs der erstero uns in mehrfach inteiixdiertcr

Gestalt vorliegt. — S. IG. A. II. Saycc liiUt die in der

Panammu-lnschrift von Sendscherli erwiihnleu Ya ' di

für die Juden, gestützt auf die Erwihuung der YuidA
in den Tafeln von Tel d^Amsma.

Athenaenm 84S7.

S. .'lO Auf Kn ta. iialie liei dens alten IIieia|>\ tiia,

ist eine grofsc Manuortafel nüt Iteliefäguren gefunden,

die einen lgjrptlsdi«i Charakter aafweiaen; es sind

nirii-cliliihe Gestalten mit Menschen-, Hunde- und
Adierkiipfcn ; der rschenti ist einige Male als Kopf-

schmuck angebracht, und an einer Stelle findet sich

eine Lövengestalt. — Prof. Scrinii aus Venedig bat

die lange verschollenen Originale der beiden krcträchen

Urkunden, die in Hoeckhs Corpus unter No. 2.').'(7

und 2562 publiziert sind, in der h>ammlung der Conti

Ginstinian-Recanati wledergeftanden.

University Studios published by the üniversity
of Nebraska I No. IV.

H. 367—408. J. T. Lces, On tlie ./txaytitöt

ytoyot in Euripides. Der Verf. vermifst selbst in

den Werken von Bloss und .lebh eine Würdigung des

p]intlusses der griechischen IJeredsauikeit auf das

griechische Dniuia un<l une^'ekelirt. Diese Lücke will

er iti der vorliegenden Abhandlung zum Teil ausfallen.

Bei Xscbylus tritt das eigentlich rhetorische Element
noch nicht sehr liiTvur, iin'lir srlnüi lui S.nl.i.kli's,

weit mehr noch bei Euripides, der unter dem Eintiussv

der Sophisten steht. Die Beden werden nach folgendem

Schema eingeliend »mtersucht: I. .hxnvtxoi Xoyo».

A. Anscinandi rset/ungcn zweier Sprecher in Gegen-

wart rines Itichters (IIcc. 1114 r292; lleradid. 120-

287; Orest. 470-716: Troados 895 1059). ü. AuBoiiH

andorsetzangen zwischen zwei oder mdireren Sprerbem
(Alcest. 614-738; Andrem. 147 740; llacch. 210 369;

Cvd. 203 355; Electni 998- 1 1 40; lierad. M. I4U-2.')1;

1229-1357; Hipp. '.HrJ-HOl; Iph. Aul. 317-414; Med.
446-626; lou 5 17-675). II. .hxayixol xiti ^rfiiioi'-

Xtvuxoi. (Hec. 218 437; Ilik. 87-584; Iph. Aul. 1 106-

1275; l'hoen. 446-637.1 III. Irfi(iorXn'nxii Hei.

865- 1U29). IV. 'JmiduxuMÖs Trood. 353-405).
V. 'EnttdtfUH (Ilik. 857.917; Ttaad. 1156.1206).

BulIcttino della comniissionc archeol. comu-
nale di Koma. .\Xl, 1. .Jan.— Miirz 1893.

S. 1—29. R. Lanciani, Neue Funde in and
bä Rom. Auf dem Avontin wurde folgende Inaehiift
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gehuidan: Attice dorini in pacc de Um incolumitatc

secnrns et pro nostrin poocatis |K>te »«ollic-itiis. Duzii

MitleUnng cinc8 liriifi-s mmi dr l^(>^-<i. in ili'iu nii<-

fliiiMdergaa^t wird, dab üicli bicr eiuo IiucIihI werk-

wtrdig« Vermisclioiig der (Hiaraktflilstiln der aog.

iscrisioni riinit««riali' und sulxlialos finil< t. - S. 30

—

45. L. l'antarelli. Kortsetzuii(; der Arbeit Aber

den Tikariat zn Kom. S. 4G-GÜ. C. Pascal, Der
llteste ApoUotempel zu Horn. Gescbtchie daa tenplom

SoaiatBaB; n. a. wird die Di^rropanz nrisehen Livins

nad AaCXHlinS bctn^fTs Am- S.i.r il. 'rmrx-ls auT rinr

IdentiüziemBg des Apuiiu iiiul \ cdiuviü Ix-i dorn er&tcriu

iBrackgefiQhrt. —- & 61—63. C. L. Visconti, Neue
KaBBtfttnde. —

Bulictt iiio di ai'i lii'ologia e storia Dulniala 4.

S. 49—5ä. V. üal'ii poUisicrt einige neae In-

•diriftea ans Bnnram (Ivo^Td di KIstanje) nnd Salona.

— S. .'»3. G. Oatti, licmerkiingcn zur IxMsiiiii,' thr

B. I>. I«'.)2 S. -JOI N.,. Sl. 82 vcTöffeiiUlclit.'ii In-

schriften. S. f):! f. Fortsetzuiii; i\vs KataluKes der

1692 vom Mii'ii-uni /u Spalat«) erworbenen Tliüidanipen.

— 8. 54- 02. Scliliilk der Arbeit von G. Gatti Uber

di. Inschrift ana Salona Boll. Ilalm. 1891 8. 145-
14». —

Listy filoI..f:irke 3.

Hntli:ilt u. a. Uesprccbu Ilgen der lieromlasaiiKaben

von Biiecbüler und CrnsiDs, durch Fr. Grob, und dea

Oruuürissea der indogermaniacben Spraclien von Bmg-
nuuin, durob J. Zubaty.

llMPHSions \CrzeicliuiN |iliiiol. S«bnl'tcu.

Alirciis, Kli'iiii' >ilini!iii, 1. IM.: ln<l<oeiui.

Aiiz. II ITi.s. K» wäre zweckmälsig gcwi-icii, dif \cr

alteten Aafaätze namentlidi des 3. etjrnwlogiscben Teils

von der Sammlung auszascbliefsen. R Kretaehmer.

Aly, i"., ('i<«ni, sein I-rliiii und seine Srlirifd-n

:

K Jahrb.
J.

l'liil. II. l'a<i. 14H 8. •J22-224. AIl. u

ScImhttSnneni empfohlen von '
'. Uachlmann.

*Aq^'>tni i'J.ot'i \i!h^ndun< nohitia .... by

John Jülini, Siwl;,^: Sp/iJi. 13 S. 193-199. Eio
vorsttglirhr^ .\i<hiv aller bisherigen Leistungen zur

!«A n, J'elcr Mei/er.

Bauer, Ad., die griecbiscben Krieg«alt«rtflmer,

2. Aull.: Xür,. 44, 4 S. .•!(I7. Sirlit , was Sclli-

stäudigkuit der l'ursdiuug, Sitherbeit und Kiitscbiudeu-

Mt dea Urteila anlangt, ungleidi hOber als die 1. Anfl.

K Tfiumser.

Hclger, Ch., Die mykcnlsrbe I/)kal8agc von den

nraliiTii A'.MMieninons und der Seinen im Zusainnn'n-

liaoge der griechischen Sageneulwickelung: iiph iV. 25

8. 765-788. Eine meisterhafte üntersncbnng. W.
Gurtitt.

IJenard, Cli., I'laton, sa pljilos<iphie, preccdee

d'un apcr^u de sa vie et de ses ecrils: liuU. erit. 11

8. 201. Utyektiv und grOndlich, in der Form minder

lobenswert. C. HuiL
KiassiHcbe Bllderinappe, . . . h<^ii. v. F. nrnder,

B. Antbes und G. Forbach: ApÜi. 16 S. 2U5 f.

Twdient alle Beacbtnag. CSnr^ Haehluunm.

BIftttcr, sOddentschc, für höhere Unterrichts-

anstaltcu .... herausgegeben von Karl Erbe: LC. 25
S. Ö94. Dies neue Unternehmen «nteekt die besten

Erwartungen.

Bnsolt, 6., Die grieriiisefaeB Staate- and Recht*-

altiTtflmnr, 2. Aufl.: 44, 4 S. 302 30,'). Hat.

au Brauchbarkeil und stllistAndigem Wtrt >i:eNsoniit'n.

V. TRIMMS*.

Bywater, Ingram, Contribntioua to Üie textual

critidsm of Aristotlds Nieomacbean Etbiea: Av. dtt

'f. gr. ?I (isii.-;) s. i;u. lidialtsangaba der aner-

kennenswerte u ächrifl dureh C U{uit).

Caesaris, 0. J., eomaMatarii de hello dTÜL
Bibliothi i a •icriplonim Graocorum et Romanoram ü/m»
jdtiiuu: HiiltW. 1'^ S. 77H 781. Kine der besten

Ausgaben. //. Mru.yr/.

Clemens: The two episih« of Clement to tbe

Coriitthiana, the epistle of P ol y r a r p to th« Pbilippians,

tlie tea<liin,u i)f tlie t«elve A|>o'>tlcs. transl. liy // K
lluU: AUifii. 3425 8. 7Ü1. Die Einleitungen sind

recht brauchbar, dia OberaalaaBg kflnnta etwaa aoea-

rater sein.

Consoli, S., Fonologia l,atina: Nphlt. 13 fl. 206 f.

Dem liuiiir winisclit F.rfidf,' A'. Riilnuj.

Crum, W. E. M. A., Coptic nuuiuscripls . . .:

LC. 85 8. 891 f. Eine schwierige nnd aorgflUtige

Arbeit. O.
Decharnic, 1'., Kuri]iide et l'esprit de son tJieatra:

Rer. 21 S. 4U1-4U4. Ansgefeichnete FOrderang der

Knitnrgoachichto. & Rtiiuuh.

Knripides, Tbe Baecbae ed. by H. Y. lyrrM:
R,,: ./.V rt. VI (1893) S. 149-l.')l. Eine reife

l'rlicilt langj.llirigtr Studien. F.iu/elnc Btnierkungen

wegen der Auffassung des tian/m nud d< r Heliandlung

i iniger venlorbenen Stellen uiachl Henri Weil.

Fisilier, Curt, Tli., Untersneliiingen auf dem
Gebiete der .ilteii I.aiidir- und Vidki rknnde: LC.i4
a. 847 f. Ein vorlreftliches Buch. JJ—r.

Flensburg, Müs, Über Urq^ag «ad BiMnng
des I'roii<»ni'n<i nvio^: LC i4 8. 857 f. OtlUSlig

lu'!i]iriH-|ieM von liyin.

(iicseniann, f., l»r netiu paeonico sive eretico

apud poetas Graecos: ßpU W. 25 S. 788-790. Uderat
von (jraf.

II at ziil.ikis
,

F.inli'ituiig in die neugrii cliisi lie

Grammatik: ludogenn. Aiiz. Ii ä. 174. Von grund-

legender Bedeutung flfr die weitere EntwicUung der

neutjrii'rlii-iidicii Stutiieti. .1. TIih}ii'-.

Heikel, J. \., I ber die Kiit^li innig der Kon-
>lniktiourii lii'i Sphlt. 13 S. 203 f. Verf. hat

nur teilweine das nichtige getroffen. JJriur. MälUr.
Henry, V., Prfcis de grammaire nimpiini' du

griH- et du latiii Indoiimn. An:. II 107. 1>.18

Bueh hat »ich für den .\ufjinger ab du^Llluu^i braueh-

bar erwiesen. W. Streitberg.

Uoubron, (}. et Danianx, .)., f.tudes antiqnea:

Jiev. dea k. <jr. VI (1893) S. VMj. Kuliialt bttbsche

I|iu!.'ra[iliieen einiger griechischen Dichter mitannntigeo

Übmetsuugaproben. Th. JUinaeA.

Johansson, K. F., Beititge nr griechischen

Spr.irlikuuilc: /)L/.2^^ S 713. Das /weite Kapitel

wird gelobt; der Inhalt der übrigen gehe 2. T. Uber

das Qfainbbaft« hiaaua. A. ßetxenierger.
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Latimann, J, Latoiniaches Eletnenterbnch für

Scxla: \pltl{. \^ S. 207f. Gehört zu «Ion besten

Hilfsniittf'ln für <lrii AiifaiiysHntorriclil. A'. FmUikj.

Leist, B. W., Altarischos las civilo: LC. 24
8. 854 r. TerdiMstTolle Arbeit. Th. N.

1. I.oils, Adolphe, I/6vangilc («t rnpocaijpte

(ie l'it'iTc .... 2. Zahn, Das Kvangclium des Petras.

3. Harnack, A., Uruchstikkc des Kvaiigeliums iiml

der Apokalypse des Petrus: LC. 25 S. tt74 f. 1 bringt

einen wesentlich gereinigten Text, 2 ist hOchst belehrend,

8 briiiRt * iiiiL;i Zusät/e zur frülicrrn Auflage d. Ki

.

Lucani de b. civ. 1. X od. 6'. Uosim: DL/,. 23

S. 714. 0. HofglMtek beklinpft haaptsäcblidi den
koiisrrvntivon Standpunkt (ics HeflwsgetNm gegeoilber

der L'lii'rlii'iiTuiif,'.

Lukas, Fr., Die rirumllK'griffe in den Kosmo-

gonifm der alten Völker: LC. 25 S. 876 f. £ine sehr

anerkennswerte Arbeit, ß—r.
I.ysius, ausgewählte Reden r-rUirt vnii Froli-

berget; 2. AuH. von ThaUteim: Z;G. 44, 4 S. HOl f.

Die vorsichtige Bebandlnng der Textkritik scittMis des

nmieii IlfliwiBgeben mafs anerkannt «erden. /*'.

}iii'<:l:a.

Maafs, K., Aratea: D/.Z. 14 S. 743, Das Boch

wird unsere Wissenschaft kräftig vorwArta brtngon,

anch da, wo es irrt. EJ. Se^wartt. — Dass.:

Ifn: <U'* ä. ijr. VI (1893) S. 1S6<189. Sunimarfiche

Angahe des reichen Inhaltes, Aug. Miclui
Malmberg, W., Die Mctopen der altjjriechisclM n

Tempel: Bpit W. 25 S. 781-785, 36 S. 820-823. Re-

ferat von Alalmbrrg.

Martini, E., *\it;ili go di Manuscritti pn i -i-^t< iiti

nelle bibliotecbe Italianc. Fase. I: Acad. IIUI ä. da7.

Höchst dankenswwtes Untemehmen. T. W, A.
Mayer, II., Gcschirhtc der ünivcrsitilt Freiburg

in Baden in der ersten HiUfte des XIX. Jahrhunderts

1. 1 806- 1818: ßpU W. 25 8. 798-794. Hocbst dankens-

wert. Karl IJartfdiier.

Malier, H. C., Histor. Oramniatik der hdlen.

S|nracbe: Indogerm. Ai>:, II 171. (;r'nn".;t in keiner

Weise den wissenscliattlichcn Antordenin^'cn. .^1.

Ummb.
1. Malier, Max, Die Wissenschaft der Sprache

. . . bes. von Ii. /•ukn. W. WinchnutHU. 2. Whitney,
William Dwigbt, Max Müller and tho scieme of

language: LC. 25 S. 889-891. 1. bietet durchaus

Icrin Bild von dem gegeowKrtigen Stand der Sprach-

wlBSPn>cliaft. '2. ist eine meisterhafte Kritik, /iotn.

Müller, 1. V., Diu griechischen Privulallertümer,

8. Anfl.: Z9G. 44, 4 S. 807 f. Die Indemngen be-

stehen vor allem in den Ziisftizen der nonoren Littcra-

tur, die der Verf. mit aafser^fwöhnlichcr Sachkenntnis

VOniahiii. r T/tumstT.

Ustermann - Müller, l.atcinisch<» Übungsbuch.

III: Qoarta: N. Jahrb./. PftiL w. IW. 148 8. SI9-iSl
I)a< niicli bildet, jetzt, einen I.oitfadnn der alten (Ic-

sohiclite in biot.Ta]thisi'her Form, l iiif laetboilisch fein

durchdachte Kinheit, reichlichen und diuh nicht ver-

wirrenden Stoff in geschickter Anordnung und in treff-

lichem sprachlichen Gewände, tyigner.

l'afer, W., l'lalo and Platonism, a series of

loctnres: liuU. cril. II S. 2(1 1 . Mit Verständnis gc-

sehrieben. C. Ilvit,

Penka, K., Die Heimat der Ticrmanen: BphW.%b
S. 79! -793. Referat von /-Wdiminil Joiti.

Pelrusevangelium: I. .1, UimkIcI Harris, A
populär account of the ncwly recovered gospel of

St. Peter. 2. A fragmont of the a]Kicry]dial gospcl

of St. Peter. 3. Ad. Ilarnark, l!ru.'iistni>k.> des

Kvanj.'clinms und ilcr Aiu)kalvi><e iles Petrus. 4. Kvan-

gelii etc i'd. runi latina versione et dissertatione

critica Adolphe I.ods: AUien. Ulb S. 761. 1 ist

auch der Beachtung der Gelehrten in hoben Orade
^^crl. 2 niilil iVci mhi kleinen Mii'sverstiadaissen,

3 und 4 sind liurvorrageuUe Leistungen.

Piccioni, C, Les ooneessions de eonnabiam:
lip/iW: •>•) S. 7^10. Pcfcrat von Uaroii.

T. Maci i Plaut i Persa. Kccensnit Fiid<ricits

liitselirlut». VA. altera a Frülenro Sclioell rccopnila:

Apha. 13 & 199-203. Kino höchst aiierkennonswcrtc

Leistnng. Fr. Siginmind.

C. Plinti See und i naturalis hisloriae Hb. XXXVII.
Kd. C. Muif/io/. Vol. HI: 13 S. 203. Für
den Forseher nnenlbehrlich. //. iftadler.

Habe, Alb., Die Redaktion der Dcniosthenischcn

Kranzredc: Joe (/f* >(. gi: VI (I803j S. 142-144.

Im Aufspüren der vor der fieschiehtsvcrbandlnng auf-

gezeichneten Partien in den imiM^utd ist Habe xa

weit gegan^ien; fUr die Hauptpartie stlramt ihm aber

bei llcitii Will.

Reu'uaud, P., I/; Uig-Vcda et l'oriyiine ilc la

mytlioliigie inilo.euroi>eennc: GgelA. 9 S. 393-39G.

Don Ergebnissen kann nicht zustimmen Jt^i^tchtL
Richter, P., Zur Dramaturgie des Äschylus:

lUr. it,:-i ;//. VI iN'.i.T) S, 144-14.'). Verf.' hat

seine im Uruudgedaiikeu richtige These in gewissen

Pnnkten ttlMrtrfeben. Dalk aber der reUgiflae Denker
.\srhylos dem tragischen Dichter nnterzoordnen sei,

billigt Muurire Cioinel.

Kibbeck, W., (iriechische SchnIgrammatik: A'.

Jaiirb. f. l>kiL u. l'ädL 148 S. 20ö*819. Neben reich-

licher Anerfcennang wesentliche Aasstelinnuen, die in

cingeheinlrr I'n sprecliunf.' dai_'cli''_'1 «crilcn. I\. (n^'^xr.

Siecke, Die Liebesgeschichte di'> Himmels: Indoif.

Am. II 160. Abgelehnt von E. U. Meyer.
Sophokles, erkl. von iftistav Woljf Ul. Antigonc.

Fünfte Aull, bearb. vou J^uU. ßeilermunit: BpliW.2b
S. 773-77.'). Die Vorzfige dieser Ansgabe sind allganMin

anerkannt. Wecklein.

Spitts, Friedr., Die Apostelgeschichte..: LCtb
S. H7.'i f. Nimmt unter ilcn Arbeiten auf diesem Ge-
biet eine hervorragende Stellung ein. ScAm.

Syriaui in Hermogcnem commentari* ed. Mfigo
Rabe. Vol. 1: Commcntarinm in librum ntf^ IStSv
ßph W. 25 S, 777-778. Überholt die Arbeit von
Walz bedeutend. C. I/anaiier.

Thalheim, Th., Zu dou griechischen Uechtsaltor-

tOmeni: DLZ. 98 S. 714. Entfallt vier sorgfiiltige

kleine .Vbliaiidliiii^'on. J/ Friinkil.

Theocritds, tlic iilylls aiui f]iii,'rams coinmouly

attributed to, hy Hirlh ji Kijiiasion (tnrmcriy Snow):

ßphW.ib S. 775-776. Über den Inhalt ist wenig
Ruhmliches zu sagen. Geortj Kuaaek.

Theocritus, IUoh aii<i .Sfoirliu.i rendered into

Euglish prusc by A. lM»g: lipUW. 25 S. 778. Am
meisten interessieK die länieitnng. iJtwrg KmuteL

Üiyilizcü by GoOgl
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Thncydides, Tho cinlith book, cditcil liy T. (>.
'

Itteker: Ree. iUs et. gr. VI (1893) S. 147, liuto

Ausgabe mit ;.'CMnulom KoDscrvittivismiM in der Fest-

steHnng des Textes. Alj'r. Croitet.

West, A. F., Alcuin aud Ihe rise of the CUirisUan

schools: Mii,;,. 34 25 S. 768. Ungrandlicb nnd nicht

frei von Versehen.

Wide, S., Ukonische KnUe: Rer. Sl S. 404 f.

Ycrdieastvoll. V. Jirrmd.

Xinopboii, Analiase. Morcotnx choisis )mi

/harbticir. Her. >t. >/r. VI S. Uit.

Cliarakteristik dieser Auswahl, bogleitet von einigen

Eimtclbomerkangen. 77i. JMnaeh.
/..irliariai' von Li ii t;<'n t Ii al , C. K., Gescliiclite

des griecliiscIi-rüHiiscIicn Uuclits. 3. Aull.: Ifl./,.

8. 722. Der llau|>trüi/. des Werkes liegt liarin, dafs

es etnen wertvollen Beitrag mv vcrgloiciiendon Uechts-

«issensehaft liefert. J. liierimtuu

MitUiliigei.

Arobiolegische GeselUohaft su Berlia.

Juui- Sitzung. (.Sclilnfs.)

Zum Sclilurs trug Herr Curtius folgende Bemer-

kungen /nr l'aionw»witehrifl md snr Frage der

/Jypülhraltempel vor.

Ad. Michaelis lutt in der Arcbiologisehen Zeftimg

(XXXIV S. 109) für meine im .Taiirping XXXIII
S. 179 vertretene .insiclit, tlaK in ilor raionios-

inschrift unter 'Akroteria' der Tempclgicbel mit

sdnem gesamten Bildschmucke zu verstehen sei, neue

Belege angeführt Man hat diese Ansicht mit der

Heincrkiini; ahwoison wullr-ii, «lafs im fiiiiftiiii .lalir-

hundert für (iiebtiltiuuien dtir .\usilruck tiiuitct in

Oebrancli gewesen sei. Aiier silion Klascli liat in

seiner Abhandlung Uber Olympia >: Ilaumeister, Denk'
mäler II, S. 1104- .1.1. Separatabdruck S. 86) diese

Entsclu-i iunK mit Vdlli'in Hecht als voreilig znrück-

gewiesouj und nach den zusammeugestellteu Beispielen

erhellt xwdfeHo«, dab 'dufffar^ffm' in engerem und
weiterem Sinne gebrani'ht worden i<t. Wenn alsO In

ausführlichen liauinsehriften (wie in der Kechnnng8>

Urkunde von Kpidauros Epheraeris ItiSti p. I«i2)

eine genanere XenniaohH^ geboten war, so kann es

doch gewiß nicht als nutrörrekt oder sprachwidrig

gelten, wenn in liner kurzen Notiz, noliho dem
Kamen des Künstlers beigefügt ist, um daran 2U er-

innern, dafs dersdhe kdn Fremder in Olympia sei,

tlKQMir^Qut, in weiterem Sinne geliraucht, die L'i 'anite

künstlerische Ansstattung der tiiebclfront liezeichnet.

Nachdem »uh aber Michaelis, was die liedeutung

des Wortes betrifft, völlig einverstanden erklärt hat,

nacht er aof eine andere Schwierigkeit aufinericsam.

Paionios, sa^rt er, luib»! ducii nacli Pausaiiias nur <li ii

Ostgicbel gemacht; das köuuc aber der l'iural lix^-

Tif^Hr nicht bedeuten. Damit ist die archäologische

Streitfrage anf das Gebiet der Grammatik Ober'

gefahrt.

Die verschiedenen Arten des Pluralgebranehs -jnd

Bclion von den Alten bcobaehtet. Dort, wo Aristo-

Mai iu der Rhetorik {l-H), 13 ed. Bekker) davon

«prii lit. was dazn diene, einzelnen Wörteni wdrdifrercn

und volleren Klang zu geben (*»; uyxoy i^g Xt^mtg

avftßäiJLuv), nennt er auch den Gebranch des Plural

nnd nennt diesen Gebrauch: sö iV noUä not^p.

So sprachen, s-ogt er, die Dichter von hfiivtq, wo
nur "'in Hafen \i:f!i.iu Irii sei. Kiits]irei-lu-nd i-t der

Ausdruck dmfuna, xÜQtjya OÄvfinov u. a. Dieser

Spraehgdnfauch* ist aber nicht nur poetisch und rfae-

tnrisrli. Ansermaim hat iu Jahns JahrbQchern 1889

S. 184 bei Gelegenheit pluraler Urtsuamcn, wie

./titfoi, sehr richtig darauf liingcwicscn, dafs der

Plural nicht immer eine Mebrsahl boseichne, sondern

auch ein Ganzes in seinen einzelnen Teilen. Wörter,

wie i'iu'ijKdd. ttfyaqa, nvXai dii ni ii Urle;,'!'. Dieser

Spraeligebruuch bat in der Areiutektur « ine ganz bO'

stnidcre Anwendung gefunden, nicht nur in Gesamt-

bczcichnnngcn, wie aedes, acdiuui, sondern in ganz

var/ügliehem Grade bei den Giebelfeldern, wo die

Menge <ler in einem Kähmen uniscldosseiien l'ignren

besonders in das Auge fiel. Hier ist der Plural das

durchaus Regebnftlidge, wie schon Weleker in sdaen
'Giebclgrnppen' bemerkt liaf, wenn er S. 208 sagt

'es ist nicht mitig, bei den Worten «V JoXq duotg
des Herald' i< III an zwei Fronten ztt denken'. Vgl.

Pausanias ViU 45: m ofwlih¥ ntnot^niva iv joTg

««To7c; t 97: 6n6ffa hf Ttitq Kalovfiifoig anoTg
xtTtm, nüyxa tig ir;f l/^Jji'ü» <-'/m jrivKln'; Uli:
XU £v toXt dttoif 'H(iaxjLiit »ai Nf*m töis

lUfum. Mehr Stelhm zn sammeln, scheint unnötig;

bestiltigt doeh anch Enstntbios zu Tlia< ?4, 317:

(iattoy ölt tx lov utiot tot- »(/wc xai /iioo." luV

vaov oi> fiömv ditiafia iiA/tto, dXia xal dnol)

auf das bestimmteste den stehenden Gebrauch des

Plurals bei diesem Worte.
Nach Analogie von dtral i?t das synonyme dxQCü-

/f-()ia behandelt. Ks ist ja sehr begreiHicli, dal's bei

der plastischen Ausstattung des Tempeldaehs die Fullo

des Eiuzclncn in den Vordergrnnd trat und der Sin-

gular durch den Plural verdrangt wurde.

Ist so die sprachliche Schwierigkeit, wie ich glaube,

beseitigt, so treten die sachlichen Gesicbtspunkto in

ihr volles Reebt
Ks ist undenkbar, dals ein Mann wie Paioniüs,

der als aucrkauuter Meister von den Tempclbehordeu

berufen worden ist, damit beauftragt wurden sei, die

Ausstattung des Dachfirstes und die der beiden Seiten-

ecken, deren jede ein ErzgcfUfs trug, ausznitlbren,

dafs über diese sehr unwesentliche Aufi^-abi' eine

Konkuri-enz eröffnet wonicn sei, und <lals Paionios

si( h am Postament der Nike des Siegs in dieser

Konkurrenz geriihmt liabe. Dazn kommt, dafs nach

l'urgolds Untersuchungen die Figur der Nike gar

nicht das ursprOnglicbe Firstakroterion gewesen, son-

dern erst in späterer Zeit angebracht worden ist

(Arehftol. Zeitung XL S. 862).

Durcli eine an sich so uuwahrscheinliehe Annahme
würden. wir auch gezwungen, Pausanias in einem der

allerwiciitig8t.en Punkte seiner Periegcse der Altis

das Ärgste Versehen anf/ubflrden. An einem so welt-

kundigen Orte, wie (Mynii»ia, wo mehr sichere Über-

lieferung als an irgend einem anderen Platze Griechen-

lands zu finden war, konnte der l'erieget, dessen

Zuverlftssigkeit jede Probe bestanden hat, in betreff
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eines solchen Uauptiidnktes, Kie es die Giebelwerkc

des grorsen Tempels waren, nnmOgNeh etwM T9lli|;

Vcrkchrti'-i nn i!i ixrhn'iluMi. !< Ii i:ir>' litt> L'huihi-n, dafs

uikIi U'i l'iiu-iiiiia> vuii der (liubtlleliikoukurreUÄ die

Kc'd<> ist. Dio Aiidontmg derselben finde ich in der

Iti!Z4'i<'liiiui)g des Ailcaroenes als des dttntQtTa Ivtyxä-

ptyoi; dotfUti tt( ffot^ir äyttXfiänav (V 10, 8).

Denn irli kann mir nicht (h nkrii, •tlai- I'iuiMinias

liier beabsicLtigt habe, dem kUnstier i$anz im allge-

meinen eine bestimmte Rangstellnng anter den Meistern

iler l'lastik anzuwiMscn, Da/n lai; kein Anlafs vor.

Was tlie viel umhtritt«iif Autorsiliall der beiden

Giebclfcldpr betriff), ho ist es mir eine Freude, dafs

«mb Gustav Körle (Bai. WoeUoMelir. 1892 S. 1UÖ2>

dem Pericgetnn anbedingt zustimmt

Der ai:lit> lulige Zeiistenipel am Ilisos war ein

Bau, dcssfii ('ella ganz, ohne Daeli unter freiem

llimmel lag: ein solclier Bau ist der i'artlicnon nicht

gewesen, und 'Ilsrpafthros' darf nicht mehr ^s Gat-

tiiiiL-snamo für 'l'iinjiil mit Oherliilit gelten. K.is ist

eil) ^sillltige^ Fort^iliritt in unserer Uenkmalerkunde,

den wir wieder I»(»r|deld danken.

Der ätamlpunkt der llyiiiitliralfrage liut. sieh da-

don'h wesentlich geilndcrt, da.s einzige au^fiHirliolie

Zeugni-i für llvpiktiiralhau in klassischer /^it ist weg

gefiülen. Aber ist nun die ganze baugescbicbtlicbe

Frage anf entsrhefdende Weise beantwortet? Ist da-

durch liewie-ifn, «I.if- ilic llauanlagt; des Ki'migs

Antiochos, die Herstellung eines vullsliUldigeu vaöc

^atO^ mit einer avlij ntqtoivhti in der Mitte

elwaa durchaus Neues und Uriginclles gewesen sei,

dn Raupnigramm ohne V«)rgnng? Ist es nicht an
sich vii;l wulir-i lii iiilicliiT, dafs aucii hier eine alte,

volkütUmlichc Traditiuu vurgelegen habe und dafs

eine vor Zeiten gestdlte An^be hier nur in neuer

Weise erledigt worden sei? Dann >.'ehört der Tempel-

bau, den Cossutius nu( dem (ielde eines syrischen

Königs herstellte, ebensi» wie der d*x(<fi/i'Xo; dlmtQOi
fa die Iteibo der bellenistiscbcn Wuiidarworke, welche

dnreh Obcrtriebene Dimensionen nnd verwegene Kon-
struktionen alles, was in den altm StadtgcmelltdMI

ZU Staude gekommen war, Qberbiotcn soUtcu.

Das VerUltniB zwischen heUeniachen and hdle-

nistischeii Itauten tritt uns dadurch in neuen Lichte

entgegen; die alte Streitfrage nach Tempelbeleachtnng

wird anf Grund der jcL/.t gewonnenen Thatsaclien von

nenem iaa Angc su fassen sein, und zu diesem Zwecke
will ich, nm voreiligen Sehlnfsfolgcrnngcn entgcgeu-

zutrelen, auf l iinji' < it -irl^tsjuinkte hinweiseit W^lcho

mir besonders beacktuugswert scbeiuen.

Beim Bttrgeriiaase war die Haostbüre die ursprüng-

liche I.ichtnuelle, von der Strafsc kam I.irht und

Luftzug. Durum liebte man es, die Widmungen nath

Osten zu richten, damit schon die auftauchende Sonne

sie mit Lichtglanx erf&lltc (Lucian de domo c. G). Das
Bednrfnis nach reiner Luft im Herdraume war der

Anlal-, dafs man sich nicht mit horizontal einfallenilem

Licht begnügte uud durch dieselbe Dachöffnung, welche

den Raadi ansflllirte (ttanvoSitt^), das erste Ober-

licht einfOhile, wie es uns an dem alten Königshausc

vuu Lebaie so anscliaulicb geschildert wird (Uerud.

VIU IS7). Well die Uanatbttro daa erste Fenaler

gewesen war, nannte man auch die Uocbfenster

tfvQat, iki^tt (fMiuyotyot. Mit dem Hochtiebt be-

ginnt die charakti ri>ti-i lie Kiitwicklung des helleni-

schen Hauses. Wenn l.uciau seine Anmut schildern

will, so ist sie wesentlich das Uesultat einer ge-

schickten Anlage des Fcusterlichts (^x tüv ffmufm-
rüif fitfitjxap^fiH'tj). Auf der ifiDutywyia beruhte die

Klcganz, die (iesnndlK it und Behaglichkeit des Hauses.

Es wurden Doclikonstruktionen in allen Formen er-

fanden, am durch borisontale Öffbnngen den Binnen-

raum taghell zu machen und vimi I.iclitliofe aus die

iiiidiegenden (ieniadier zu erhellen; s^) werden aus

denselben iiä «S$ fmraY»»yiiv GegenstAnde fig to

vnmS^ owi^ gewvfiin (Lnoaaa Coovivian 90).

Bei dem Oberficht war es ein gant besonderes

Augenmerk, dafs die Hinrichtung den .Tahreszeiten

entspreche <t^v' ^nay ixäat^f fv tjflv ^Luc. de

domo c. 6). Kam die nasse Zeit heran, ao macbte naa
einen Uretterverscldai.' f^tratnni ex labulis, quae

aestate loUereutur, liieine |ii)nerentur). W'ie in allen

Städten Deutschlands dii- Sonmierzeit dadurch ange-

kandigt wird, dafs die Uäuke vor die iiaustliOren ge-

stellt werden, so wurde in dem wohl eingericbteten

Hause der .\lten das Rrettordach lieseitigt, indem man
zugleich für die heifseii Monate Tücher benutzte, um
den Mittelraum /u beschatten, (dme den Irischen I.nft-

zog zu liemmen. Dabei entwickelte sich ein allmäh-

lich fortschreitender Luxus. Ziot'Ciifelle wurden durch

gewebte SchutzlUcher ersetzt, und man kam auf den

Gedanken, durch farbige Vorhänge auf den weifsen

Marmor der lloiV&nme einen milden, dem Ange woht-

thui iiileii Schimmer fallen zn las>. n, wie OviJ die

bezaubernde Wirkung eines vcluni purpun inn so an-

mutig schildert (Hetam. X 592). Was /um l'.n ttcr-

daebe nötig war, gdiörte mm Inventar des ilansiCB,

die vela waren Klgentam des Bewofaners, wie die

riiiiii-M hell .Iiiri--ti'n L'eiiau unterscheiden.

Was wir bei den ilömom so üppig entwickelt

sehen, war bei den Hellenen zu Hanse; das beweist

schon das immer wiederkehrende und niemals latei-

nisch ersetzte Wort Ilypaithros. W^ir dürfen es als

etwas im Natnrdl der HeHsnen tief Ilegründctcs an-

•efaen, dab ide «ioMi nmriderstehlichea Zug baiton,

überall von HImmetsHefat nnd -Inft rieh umgeben za

fühlen. Mit griechischer Kraptiiuluim preist Vitru?

das Heilsame uud Krquickendo des offenen iiufs.

Tagcshelle tan Hanse war den Griechen Lebensbedarf-

nis; davon zeugt besonders Lucian, wenn er neben

dem schönen Verhältnisse der Ilansriinnic nach liinge,

Hrcitc und Höhe iw*» (funaYiayiöv lü tXtv>/fQoy
l^reist. Das war also etwas, was den Freien vom
Sklaven, den Hellenen vom Barbaren nnterscbied,

dafs es ihm nicht im Dunkel oder trüben Dämmer-
licht behaglich sein konnte. Volles Tageslicht {nokXh

^ iydoy ^(iiga I.ucian Hippias 7, avyff, ifiatavytta)

das war die nncntbebrlicbe Lebensfreude des Hellenen,

und deshalb war die Sorge dafür (die ifoitaytiyta)

eine der wichtigsten Aufgaben bürgcriii !e r Baukunst,

welche die künstlerische KrfindungsknUt uuuuterbrochen

in Spannung hielt.

Diese Thiltigkcit erstreckte sich natürlich auch

anf oiTuutliche Gebäude. Ein Zeugnis dafür ist das

Ratbans der an banlieben UrÜDdnngen so firnchtbaren
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Suult der Kyzikt iiur (riiii. XXXVI. 100), an dem der

Dacbstulil ein berühmtes Meistcrwertc der Zimmer-
kuMt mur, m eingeriehtet, dafs die Balken ohne

Schwieri^Mit hcran^gcnomincn und wieder riii.'i ~<'t/t

«erden konnten; eis wurde also ohne Schwierigkeit

miek Bedürfnis ein mehr oder minder offeoos Sommor-
dach and ein (bis auf das Opakn) gescUoHaDos
Wintordaeh liergostellt.

Wenn vir ans dem AHertwa alchtt bftttani als

die Fitllo 80 aaimigfiiltigBr, bei Sdniftstdlere «od
Lexiko}!rAphon lerBtrenten Aasdrfleke, die rieb stant-

licb nnt (>l)er)icht beziehen — oTjaXot', foramen tecti,

treta perjorata, trantgecta; teeti par» pattl, lutneu

nunino üeto aceipitur, loem feefu« intra parhUtt re-

luiua patulu», coAiiin lififritm, rorlinn jxitfl, terfuni

intfrpaUl (Ausdrtlcke, von dciuii <lic iiieistiu den

RAmem angehören, weil diese die praktisclicu Hin-

rkhtangim dos Lebeua mehr als die Griechen xur

Sprache bringen) — so konnten wir daraas schon
{]'•» sichcri'n Si liliifs zidu-n, ilafs es seit nltcii /ritt ii

ein llan|>t|irubleui und eine uliniiihlii.'li ;!ereifte, virtuo^-e

Technik bürgerlicher Architektur gewesen sei, wohl

geschlossene lliiundichkciten mit dem Rcdttrfuis nach

Liebt und huft in vullen Kinklung zu bringen.

Ik>im Guttesdieost treten neue Gesichtspunkte ein.

Seit der Pelasgersoit lebten die Hellenen des (ilaubens,

nnier freiem Himmel der göttliclien Gcjrenwart ge-

wisser zu -ein; sie ln.'teten xuul opfcittii ftili dtva

und den Altar des Zeus Hcrkcios konnte man sieh

nar iif rrral9ft* a^l^c denken (Paus. II 84);

wer schweren wollte, prodi/ml in iiitj>hirinii>.

NViMm die MeUbeheu sich itelbnl mir in freicr

HintoMhlaft wohl fühlten, wie konnten sie von den
t)lyni]iiern anders denken! Itei den astralen Gott-

heilen war es Gesetü, dafs sie nur in subdialen

Kilumcii angerufen wenlen konnten. Diejenigen Stätten,

welche sich die Götter durch besondere Zeiehea an«

geeignet hatten, dorften dnrcb kein Dach vom Xtber

getrennt werden.

AVenn es nach ältestem Volksglaubeu Tborheil

war, die gOtllicben Wesen in WAode einscUielsen

zu wollen, Ml wunli'ti ilnnli die Idolatrie (totleshänscr

uutwendig, um die '^öitt'u sicher unterzubringen.

Das erste liaugUed, dessen Funktion am dorischen

Hieron durch den Namen bezeugt wird, ist die Metope.

Das Wort bezeichnet den von zwei TriKlyphen ein-

Uefafsten offenen ilaum. Wenn man liie Ktyniologie

bezweifeln will, wozu kein gouttgeudor Gmud vorliegt,

so haben wir ein zweites vollkommen nnabhängiges

Zeugnis bei Kuripides (I|di. Tanr. 1181), wo I'ylailes

den Vorschlag macht, durch die zwischen den Tri-

glyplien vorhandene Öffnung in das Innere des Tempels
einzusteigen. Der Text ist sicher, die Krklämng uu-

zweifelhaft, nnd, so abenteuerlich der Vorschlag klingt,

konnte doih ili'i' Diciitor, rin L'>'li iirti'r Kenner des

Altertums, dem attischen l'ublikum unmöglich etwas

voHragam, was aiimlos war und Sfiott hervorrufen

nafste.

Wir haben also ein vuli|;ullif.'es Zeii^znis, dal's man
schon die älteste TeniiM'l.elia vom Tliürlicht unab-

hängig zu machen und durch hohe SeiteMfeIl^^tt'r

(^'^1 ftiiaymjrot) zu erhellen bestrebt gewesen ist.

Die Mctopenfenster wurden durch den Periideral-

baa unmöglich, nnd es fragt sich, ob man bei dum
Prachtbau mit Ringhalle su dem primitiven Thtlilicht

zurückgekehrt sei. Wilre dies der Fall, so würde

\ itruv in seiner Kritik der verschiedenen Formen
des Peripteros den Pyknostylos deshalb getadelt haben,

weil er das zuströmende Licht beeinträchtigt. Er
macht aber nnr den Einwand, dafs der freie Anblick

der Thürc gehimlert werde nml <laf« man von aufscn

die Bildwerke nicht gut sehen könne (Vitr. 71). Wenn
aber cHe groben Tbtrbrellfln betont wenlen und daimiu

gefolgert wird, die Tliüre innssi- hmcIi . inen anderen

Zweck als den des Eingangs gehabt liaben, su ist

diese Folgerung aicht bcraebt^; dimn die Hreiti-

von Tempehnglogen und Tonqieteiiigänge« gereicht

den QOttem n besonderer Khre, wie die ddioi hm-
topnfdot beweisen; auch zriirt I'anlhenn am
besten, dafs breite Thüreu das Oberlicht nicht Uljcr-

flilasig machten. Suchte man den menschlichen Woh-
imn'.;en durch strahlende Helligkeit der Hinnenrilumc

Anmut und Wurde zu verleihen, wird man ilucb wohl

die GotteshiUiscr darin nicht haben zurückstehen

lassen. Dafllr zeugen die Motopen der einfachen

Tempelzellon, daAlr spricht der Aufbau dea Athima'»

Niketem]»el8, ao dessen Fruiiti ii die Wände aU beiden

Thilrs(;ilen fehlen, um moglich-t viel .Sonnenlicht in

das kleine Gemach eindringen zu lassen.

Diejenigen Tcm{M>lhiluscr, welche wesentlich Schatz-

r.iume waren, ni0.sscn wir uns von oben erleuchtet

(li nken; denn es si heint mir uuglanblirli, daf^ dii:

unter den Augen und unter Voruntwurtuug einer

kleiiN« Sehar vereidigter Beamten vor eich gehende

Abrüstung des ParthriKniliililrv und das Mir^'fiiltige

Abwägen aller WertstUrke au demsell)en und an seiner

Basis bei weit geidfneten ThürHügcIn slattg«-funden

habe. Was den delphischen Tempel betrifft, so sehen

irir aus Euripides Ion, dafa Xuthos alle Rinme bei

verschlossenen Thnren durchwandert, und seine Kiii k

kehr wird von den AnÜMOStehenden daran wahr-

genommen, dafs man die schweren ThUrllttgcl von

innen mit grofsem Geräusch aufrollen hört. Sic

dienten also nnr zum Kin- und Ausgehen der Men-

schen. Apollon kommt von oben (ciiliiiinü prr upi'i ta

fmligia) in sein Heiligtum; von dem Ülitzstnüile,

den Zeus vor seinem Bilde niederiahreo lieTs, glaubte

man nicht, dafs er das Dach zrrsthmettert habe, und

es blcii>l eine teste Thatsiu bo, duls die Hydrio, welche

das dem Pbeidias gespendete Wahrzeichen kennaeich«

neto, unter freiem liimmel gestanden bat.

hei den Tcmpclbänscm, welche nicht wie das der

,\thena l'olias zu tau-lii iirni (lotti'sdiensti' offen standen,

müssen wir vuraussutzon, dafs diu grofsuu Flügel*

thfiren nur hei besonderen Gelegenheiten geöffnet

wurib ii (darum hi-iNt i s in I'lantus Hacihidcs v. !)00:

abiil in urcein ocJiiu vitere Aliiiercoe; nunc aperla

f&r gewöhnlichen Frondenbesiich wird es klänere

EinglBg» gegeben haboo.

Man luit wohl die Ansicht ausgc8{>rochen, dafs es

für kolossale Teiiipeibilder vinliilliaft gev\eseu sei,

wenn sie nicht zu grell beleuchtet gewesen w.iren,

und gcwifs haben die Alten alles zu thun gewufst,

um den Eindruck imponierender Feierlichkeit in

vollem Mafse ouipfiudco zu lassen. Gab es in Privat-
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hiliiscrn die kunstvollsten Vi>rkr>liiiiii^'i'n. iiin hei vit-

biknijtcr nacliiifftiuiiK' oindnuksvullr l.irhtw irkiirii.'<ii

ta crzit'lcii, »o können wir mit ZusctNidit voriuis-

teUeo, dal« bei so einzigartigon Tcui|iclbildern klassi-

seber Zelt tu lecbnischen Erfindungen nichts vcrab-

s>iiuiiil wonkn sei, um Imli! liiri'h Vfillcn .Überglänz,

bald durch gedümpttc Ueleucbtung das grofso Kunst-

werk in voller Wirkung Mhen m lassen. Tor «Dem
aller mufstc <lafflr jfcsori^t werden, dafs die gan/c

Füil(! der mit l>ois|>iellosein Aufwände aller Kunst-

mittel bergesti'llten Ausstftttang bjfl in jede Einitelhoit

mOlielos nud vollständig gewtlrdlgt werden konnte,

und wir kSnnen nm der Übencafning nicht entziehen,

ilafti, wenn dii' Tcnipelthüren wirklich tier rinzif^o

Lii'ltti|uell für Tartbenon und Zeustempol gewesen

wären, Aufstellung und Grorsenverhlltaisae der Kolosse

ander« eiiii{erichtct worden wilreii; rnnn kann niilif

recht begreifen, warum (linm fzcnide der von der

Kingangsthttr entfernti siu I'lnt/ iiiiM,'esu< lit worden sei,

wo die GesamtMscbauuug uiamiigfaltigeu Störangen

doch innner am meisten rasgesetzt sein mafste.

Für lii'ii olymiiisrheii Temiiel Italien wir noch

einen besumieren Fingerzeig in den (iomillden des

Panainus. Sit- aebmtlekten die Schranken eines ein-

gehegten Hofs, wo man sich nnmittelbar zu den

Ftlfsen des Zeusbildes zu ruhiger Bctrarhtung geistig

sammelte. Es war eine sinnvolle Verbindung zwischen

Halorei and Plastik, wie sie auch der Parthenon
nicht hatte. Dnter Panainoa' unmittelbarem Einflnsse

war der üankontrakt (Iber die Kinriebtung des inneren

TeinjH ls abgeseblosseii; wenn er ai>o seine berübinien

Bilder an <lcn inneren Seiten der Scbrankenwände

anbrachte, so ist doch unmöglich anxuaehnien, daft

er solrh« Fliehen dazn wUifte, wdehe BlHg Im
Dunkel lasen, aueb wenn bei Mittagssonne beide

FltigeltliUren weit gcijtfnot waren! Dieser Uof, den
Panainoa sich mit besonderer Udte eingerichtet hat,

setzt notwendig Oberlicbt vnrans.

Von BelcuebtunL' mit lumpen und Kerzen, die

wir sonst hier annehmen niflfsten, wissen wir nur im

'Upislhodom' der Burg. Dies tiebäude ist nach meiner

Überzengnng (Stadtpnehiehte 9. 182) das lOnterimus
des alteren Hekatompedos, ein Raum ohne Oiierliebt,

der kflnstitcb erhellt w(irden niufste, wenn die Gelder

nnd Rechnungsurkunden revidiert wurden; daher

konnton hier Brande entstehen, wie der bei Demo-
sthenes erwähnte (c. Tim. 743).

Die Finanz- und KcclnmiiL'sbelege waren zu amt-

licher Kontrollo deponiert. Aber es war in den

TempdhiQsem eine Falle von Sehriftdenkmftlem, die

fttr alle bestimmt war. Dnreh I^ollings gelehrten

Fleifs tauchen ji-tzf nach und nach die vielen Epi-

gramme wieder auf, <lio an den Postamenten der

Athcna gewdhton kleinen Kunstwerke sorgflUtig auf-

geschrieben waren. Die Stifter hatten «in Anrecht

darauf, dafs diese beijuem gelesen werden konnten, iiml

für jeden kunstsinnigen Besucher des lIckatoroi»edos

war PS Ton Interesse, diese Denkmiler zu darcb«

mnsfern. Ks war eine nur hier gebotene Gelegeidieif,

die ertiudungsreiehe Pietät der atbenisehen IJürger-

fiimilicn in verschiedenen Zeiten zu überblicken.

Ungleich wichtiger aber waren die Schrifttafcin,

die offevtttcbea and aHgetndne» Intereaae hatten, wie
|

z. B. der Pfeiler im Zenstempcl von Olyni[iia, auf

dem die Bestandteile und Mafsc des Gfddelfeiibcin-

kolosses genau verzeichnet waren. Sollte es n5tig

gewesen sein, die Eingangsthtlren zu öifoen, um alle

diese Merkwtlrdigkeiten dci' Tempelhänser zu durch-

mustern, W'i/ix im den riffriitlirbeii Feiertagen keine

passeudc ü'jieguulieit war, weil es ein längeres, ruhiges

Verweilen in den Rinnen verlangte?

Wenn man immer wieder auf die Kraft des •üd-

liclien iSonncnliebts hingewiesen bat, um dir Knlbubr-

lichkcit des Oberlichts zu erweisen, so mnls man
doch bedenken, wie sehr gerade an don hohen Fest-

tagen, wo alles in vollem Glanz erseheinen sollte, das

Horizontallielit Ix-eintriielitigt werden mIl^t^, wenn in

vollen Reihen die UUrgorzUge Uber die Tharschwellc

hinwegschritten und das gauzo IDttelscbiff anfüllten.

Wir haben ja aber, abgesehen von den der Thür
abgekehrten Gemahlen des Panaiuos, die deutlichsten

Beispiele künstb ris<her Ausstattung, welehc Itc'i Thür-

lieht unbedingt nicht xu gebührender Anschauung
gelangtm konnten. Dazu gehOrt vor allem der Bild-

fries von Phigaleia, bei dem auch die Gegner des

Oberlichts annehmen müssen, dal's hier ein bypülbralcr

Kaum voriianden war. Und diese hier ohne Wider-
spruch angenommene Bauweise soll eine ganz allein-

stehende Ausnahme gewesen sein? Das ist doch eine

Amiahmc von der höchsten rnwahrsebeiidiehkeit,

weim wir bedenken, wieviel kanstlcriscbo Ansstattnugen

ftbniieber Art, von denen whr keine Anschauung
haben, in den TetnpelriUimen vorkommen moehten,

wie früh das BedUrtnis nach Öberliebt sieh bei den

Ilelk'uen geltend gemacht hat und wie mau mit un-

ermttdlichor Erfinduitgskraft in allen Zweigen der
Architektur die Aufgabe vor Angcn gehabt hat, das
Innere grofscr Gidiiunie so zu bedecken, rlafs dailnrch

der Eintritt des Tagcslieiits nicht abgesperrt werdo.

Wenn wir nicht im stände sind, nns von der durch
lange Praxis hoch entwickelten Technik künstlicher

Daehkonstruktioii eine ansehauliche Vorstellung zu

bilden, so ist dies gewifs kein Beweis gegen Ilyp.ltfaral-

beleuditnng. Wie unvollkommen unsere Anschauung
von den im Aliertnm am meisten bewunderten Kunst-

leistimgen ist, erkennen wir anrh daran, dafs es uii-

nioglicb ist, uns von den Bildkolussen iu den Tcmpcl-

hänscm und ihrer Wirkung eine genllgende TonteUnng
zu machen.

Ebensowenig kann die Tbatsacbe entscheiden, dafs

von eineni Ini[dnviuiii in i;riecliisclien Teni]H'ln noch

keine sicheren Kennzeichen nachgewiesen worden sind.

Indessen ist, soviel ick aebe, von den TiOchcm im
Tcmpelfnfsboden des o]}in|rfacllcn Zeus, welche (1,44

lang und 0,24 breit vorhanden sind und die bei

unseren Versuchen eingeschüttetes Waaaer anfecblürften

und abführten, noch nicht nachgewiesen worden, dals

sie nicht geeignet gewesen wären, ebenso wie die

Lneher im Fufsboden des Pantheon, das Regenwaaser

abzufahren.

Die Absicht meines hentigen Vortrags ist nur die,

davor zur warnen, mit der Entdeckung am atbenisehen

Glympieion eines der wichtigsten Probleme antiker

Bangesebiehte für crieiligt anzusehen. Wer die neuere

Litlcratur kennt, der weifs, wie man bei Beurteilung

der vwachiedenen Tcmi>elbautoo zwisdien gans wider*
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sprechenden Ansichten wieder haltlos hin nnd her

schwankt. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Akten

zn schlielson, sondern immer nnd immer zu lernen.

Die dnrchbohrten Dachziegel, durch welche der Dach-

nmiM i rlicllt wurdo, sind ja audi ei-st neucrdinsfi in

Olympia aufgefunden worden. Wenn Dürpfcld S. 17

sagt: 'Es ist nichts zam Yoncbein gthmnaen, «as

da'^ Vorhanili'ti-i'i'i eines profaen Oberlichts crwipse",

so isl dicü Yollkiiiiimcii ririitig. Al>er nm die MaTsc

dir Lichtfiffnang handelt es sich ja nicht; \\\r siiul

alle flbemngt, dafa durch eme sehr müäige Öffnung,

die ZenitMicht einftthrte, viel erreicht werden konnte.

Von solchen ütifscrliili uaiiz uiisclieinharcn Kinrich

taugen hatte Vilruv keinen Anlafs zu sprechen, weil

sie keine besondere« TjniMi des nilikeB Tempelbtoes
hervorsonifeii haben. Sie kniinfeii ah etwas Her-

kttmmliches nmi Sellistverstaiiillii lies angeselu n werden.

I>er hellenistisch 0 Ilyji.itliraltcinpel ist der Aus-

ilnüBr einer laugen Iteibe belleniscber Dachkonstmk-
tionen, die in beechetdenera oder grOfeerem MaTsstabc

das Tcni|i( lliniw mit Olicrliclit ver^iilien. Was unter

römischem lliiumel nicht gewagt worden ist, wurde

nnscrcs Wissens zuerst an dem Oktastylos des Zeus

am Iiissos dun li^'t fiilirt, einem kühnen Prarhthan, der

sich nicht mit einer Liditöffnung im Dache buguQgte,

sonilem da» ^'aii/.c Mitteiscliiff ohne Dach als einen

byiWtthralen ä&uionhof freilegte.

Ich liabe auf Omnd des Materials, das in der

llaiiiitsaclie von Karl H.ittichiT mit seinem eisernen

l'Ieifsp zusammengebrat ht wurden ist, die unberech-

(iuten Pelgiruigen ans den neuerdings gemachten

Entdeckungen abzolehnen Tarmdit. Kacb meiner

Überaengong ist ein HdrikMer flotteatonpel bei den

HeUenen so unglaublich, dafs die technische Uiunög-

lichkeit des Oberlichts bewiesen iNfdeR nHJbte, nm
den tilanbea daran anfirageben.

Arittetalei-Lexikon.

Ein Lezikm, «ekhea eine ErklAmng der philo-

>>i)ihiscl}en Termini teehniei des Aristotdes enthält,

ist von M. Kapjies (Mflnster) in Aussicht Kenominen.

Dasselbe wint im Verlage von F. Schöningh, l'ader-

bom, ersehenen und einen Urobag von etwa aehn

Bogen erhalten.

Verzeiehnis neu enehieneier Bieber.

I.ipsius, J. IT., Die Bedcntnng des priiehurhfn

Iteclils. Leipziff, Tanclniil/. :! J S. S. Jf O.SO.

Müller, Alb., Griecituclie Sthulgrammatik auf

Grund von Afawa* griech. Formenlehre. Götliugra,

Vandenhocck 1. Bnpncht. 8 und 341 S. 8. JL 3,60;

geb.: JL 3.

Xestlc, W., Funde antiker Münzen im König-

reich Württemberg. Stuttgart, Kohlbammor. IV, 115 S.

8. A 1,50.

l'iclii, G. F., Rivindicazioni: la villa <li /'/i/iiu

il giovinc in Tuscis. Snnsepolcro. 130 8. 8, mn
tavola. L. 2.

Ileit/cnstein, Tl., Epitframm nnd Skolion. Ein
Beitrag zur Gcnrhichtc der alexandrinischen Dichtung.

Gielsou, Kicker. VII, 288 S. 8. A t).

Robert!, G., Tre oralori del periodo antedcmo
stenico (Getelo, Äaaibalo, Tenunene). Hodena. L. 9

VmmMmUlMm IMaktmir: I>r. H. Driüieii«, Fri»il*im«.

ANZEIGEN.
B. ßaertnws Verlag, H. Htyfelder, Berlin SW.

Die SdonicMshe Verfiissmig
iu

Aristoteles

Yeri'assuugsgeschiclite Atheus
von

Dr. Brano Keil,
or an d«r Univcnitüt. StnUabiUK.

18 Bogen. 8^. 0 Maik.

R. Osertnera Terlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Die MysterienheiligtOmer
in

Eleusis uud Suiuotlirake.

Von

Otto BalMaMluL
Mit 3 fllnen uud uiubreren Abbildunfsn im Text

1(3 ni>g«'u H'. 7 Mark.

R. Qasrtners Verlag, H. Heyfelder,

Ciceros Rede
de imperio Cn. Porapei,

plidagügiachen tiesicbtspnnkten

erkürt von

VIII uud 14(t Seiten.

1,40 üark, geb. IjäO Mark.

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder,

Uerlin 8W.

Bürgers

Hoiueräbersetzang.
Von

Dr. Otto Liieke,
Oberlehrer um KijiiinL (iymniulium

4(t Seiten 4«. 1,&U M.
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9t. ttaertnet« Bedat, ^ l^e^fetbct Berlin SW.

^xtttuvftnbxen.
8m

Dr. <$rore ^Mniinnftn^

3 « I « f I.

1. ?cr 0ni^ tinb feine (Mci(^ii|tc 1 4. ICie b«utf4<n grauen hn fkf

A. fiai man vor ^^ctten gern lad. 1 6. Katutgcf^i^bcr ^ftttitenOcftilf^

Dr. Ilr«ri ^tefttlirtitpni»

ßrftcr I<i[. VIII u. lüO Seitm 8". 4,r>0 3Kar».

j}iMtt>v XeU. iV IL 420 ecilttt if. 9 SRart.

«tn VUftm 9a4€ «Itkl ktr StTfalltt iii^t nur cin< taUnftiilf. MlWril^« •«1414"
b«4 BricHllM« «141 ni» die tdiflckcnkt SariuHuHa M «ricfsnltM fMAcn *f Uwn*
kra SiM MC alm al« Jmal* ktr «rttift«. (cw*Hi*ra mk «rrtir4a|iH4n MnMriMi
fm» Mkt*. Scr 9ai1teniiift(|(Acn(t«n» kc* lä<rh4 ift iomii

da« detitf<li< Volk tm feinen £ri(f<n.
Siuritaut auf i0iM<nf4alttidi<r nninkUjc aufackaut , kWirt tat ütxt tm*

an IckM« XaifuaMa mt kun( kta Stdi kc« m4 »Iniala »»tkn kriiaakritta Mafc» ni^lii

M«|M« fMßiKH^ Hnkm km ((fiiMlni (cMItrtM iMrifAn pakllkaa «tatmcMk «akt.
i)«|lr«l4t 9«it»rt4iiHaia |alic« k4« •aiciAc»«tali4c 6»«tKtMa« k<«
t (inhinnift «atnaa

~
tiu<k««

llirhrn (iiit'(<>Mi'ii.

tl lar

iH. Wtttttuert *erlo(i, ö. i&ei||el>er, »etliu SW.

1
(I

I

6cc6(n «tf(i|inK-M:

^c^ui'grammatiä
yr«f. Dr. §. ^itmttt

IL, flSiQli^ WN|MKlctMi Aillitie tat €M|iiltnmMlff

I. XtH: /»nnniUlifc.

t>lUi«(tt aiamaidtil4i<n uclikciiiuniica. Iiik<ai fu Un lirauft i^n* Üttcikcn« uak «fnifukcn«
Mtfel«t Ot Ktti k«tt ifi^^ltT «»leite« ita» »(niea. Sie tkaatMeili»!««^ fit Mt <•)«<
Irktc aa* Wc|>a«, («all Mr»(<«enk au* ttllar gcaf^li, it*|ea kea Jlcgela nelft •aniaf, am
bcirii in^u(1i»f 'Xbl(ilaa4 {lu <Tl<l(M<rn.

Ont iii:»fut'ilirt>rv i>nJmmiJti(*.nlli(iif"l>»t ilndand |;IH 3tittiii, ftfU ;luf>imm(nf.ifiiiitri fti

i<ii'uiib,i<)rkr Ut tvvaiM, rin Jlapittl dkcr kcn äkaratKt kcr Iat(iii4)<^(ii 3|>ra4i( u <i nvi

Icikrn iki kcionkCK V«ttl>ge>

B» Qaertners Verla«, H. Ue;feI4er,

Berlltt 8W.

Soe-beii Miixi ttniihieiicn — glcfdt-
zpitig als wigseuscliiiftliclie Beilagm ni
den Jahreaberiditen der stldt. hÄena
Lehranstjilten zn Herlin:

Belger, Ch., ilic kenis.lif Li>kal.s.i;;t!

\
I 11 il'ii Uriiberu A^'iini'miX'ns uml

liir Sfini-n im /uMauimeuiinngt' >l<"r

lii-ri., II Saf^enentwickelunsj. Mit
tiiniT ](i kniiftruktion d. SchlienMuiii-

.•K-licii (inibt^rruiid«-» u. 7 riiiii<-n. 1 M
Blascbke, S., der Zu.iamni< nhuug der

Familien- und <iUtergfmfin8cliatt d.

piaton iiu;lien 'Staate«' mit d. politi-

schen aal phikMo^üaeiMB System
Plato«. 1

Bullricil, 6., aber Charle« d'<Jrle«ns nnd
d. ihm ingMcbriebene engUMlia Über*
Mtnngr adaer Gedichte. 1 Jt

Um, 8.. Yw aod Oleiehacjtiskeit bei

Ommt. I. Bodingunga- nnd Folge-
sätze. 1 JL

Entwurf an eiaem Lebrplan für daa
IcAniiratAdtiaelie BeaigyaoMiaiii in
Beriiu. II. Teil. 1M

Faaa, R., I. Kirchen-reforniaturimlic llo-

strehnnifcu im lt. .lalirli. II. Zur Ke-
riiniiatii>u8ge.<idiii-lite von (Ii iit. 1 K.

Franz, F., dii- Scliladit bei MuuMli rv.

Hin lU'itrag mr Qet«hiehle KarU ii.

Kiiliuon. ^ 1 ./Ä

Gerslenberg, C, iat SÄUoat aln ParU>i-
xcliritt^rcllfr/ 1

Gilow, H., >ll> (iniiKlk^i danken in llt inr.

V. Kl.-ists l'riiiz Krifdrirli v. Himu-
1 tf

Härder. F.^ avtroguoüt. lUtuurkanKeii
XII (ini i^iniiftr.licn Uicbtcrn. 1 ><t<

Herz, W,, znm Unterric ht in der lateiu.

• iniiiunatik nuf der Mitielxtufe. lUK
Kern, F., Schulrcden b< i der Kntlas-ann^

von Abiturienten (KstiTii lt<Ül bia

Miehaelis 1M*2) und Aniipniclie an
die Schuler am il. .lan. IH&-2. l JL

Magava, H., Studien zur Überlicf«rang
niid Kritik der Jletainorphosen Ovids.

& Teil: Uber XV. 1^
MaaiaM, W., aitynliadia NatiaeB au

fraasflfliadMi Litleialin- md Kvltar-
geMcUdite dea IT. Jahrk. 1 Jk

Mictatlla, K. TU., de Plataidti oodiee

mann.icripto Matrilenid. 1.4»

Ottarhaga, 6., Krlautcrnnt^en au den
»agenbatlen Ti-ilcn in TaMOff Be-
fl'ltrlli ,llTII-..llcIll. 1 '^t

Parow. W., - Eindrücke au^
K:ivl,irid, I

Schulze, K. P., Ii« itr.iir«! zur KrklHiniii;

der rr.iiii-' !!• ii l\lci;iker, 1 v

Schwartz, P., zur («t schii hted. Ni uinark

während d. Tjahrigen Krieges. 1 Jl

Staedler. K., von Horaz - Verdeut-

^rlilllim'll. 1 . H
Suhle, L., ItarlKtrMS<utK cwnstitoli» de

rf^Mlilnw v..iri November 1158 nnd
ihn- l»iiri htiilinnii;. 1 .V

Wolter, E., tr.iiiz"sisi In n l iiti r-

riilii. IvritiMiii- li<iii!Tkuii^,a'n und

in akli-ii Ii-' Krtiilirnnycn. 1 .

Zelle F.. .loh. riiil. FroUtcb. ;l, Beitrag

7.ur ( iMscbiehte der Kiteatea dentsrhen
< »|icr. 1 .«t

R. Uaertvers VerUg, U. Uejfelder, Berlin äVV. Druck You Leonhard äiuiion, Berlin £iW.
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TOB N. W«-. kl. in a \ (K Fc'hr. . OIB
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.
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, 1 . iM - ^ IM "11-MMiniiin iM'r«'»nitliiini

«JIU'I |»M-tM-. M. \ Iii
'

- II -
.

i S . . III-

I. lU' I 11 1\ 11 «
. I ' . .1 ^ ,|.|...;t 11 1 I r S. l,ul/i . . Hill

S V 1 1 I» ^ »* ''l'l^^rai:» 1 1
I ' 1 1 ;

' I ^ ( n > > t n 1 1 1 I 1", 1 1 ' • M III 11 Ii Ii

,C, IIa, I.. rhni . .... HAI

i'iroriMiis urntin pro Si-iktui, iii. \. KortiitxHr . . . ifefi

Ci«er«ni« omtio PhUi|>|>ioii ««eaiul», «L A. Kornitsar OB

W. Christ, H..r»tmua (W.
K, Hvttiiiir, Uiv rt »II. Steina«fanknXlar de« PioTiiiaUl-

niiuoiinui KU Trii-r (H. J.) OB
itujNyr : .Iiihr^ii' tif-r fni' 1'Iii!<tlntfii. ii. l'.-iilf»vro^rik 3. Wi^t-

•IpiiIs.1i /. i^^ilirill I ir (i.^i l.iilit-' iin.l K tli.^l XII I.
—

X..r^i-.l. t:i|iKii:i ^ .1- I .1 — H.'\ mm .i,..< .'»ii.l. s

jr.-.M,ll..i -'I. It. -. III :.lillUhlli|..t :.|i;..' I - Attl il. lln

1; .\. , II Ir iia.t -Ii 'I nliui. in. - Au,.-ci. i.u |..ri|-ii;il ..1 i-liiln-

li>Ky XIV 1. — Zeitucbrift fiu' >lu Uymiuuiuilwctieu 0 . .

KMMMIIiiN-rtntMa* «S

IIiu'H VerfMUOr Ton l'rojjaii.iiirii . I ii--i-i-l.iri-.iM n iiinl s..ii-!iM^i-ii fii'l<-;,'i'iilii'ir?f-ii hril'ti'n wfTil'-ii Lri'ln'ti'ii,

Kt:£euBiuUMLxeui|ilveajiB.(iaertaer« Verla({«Lucliliaii(lluiit{, Korliu 8W., äctiiiu«sbergcratr. 'Jti, eiuBcadeu zu wulleu.

M&X CoUignon, llniidbncli der ßricchiscben
Ai'fli.lolof^ic. Ik'iitscbo Aiis()abo von J. Friesen-

bahn. LAiipzig, 1*. Fricseiiliahn. U. I. S.

8«. 4 JL

Die ei">ite Anngu^"- dii-scN liiil»>clu'ii iiml l>raii< li-

bftren, auch mit eiuer geeigiieteu Auswahl vuii

Abbildungen Terduhenen Bncihes Ton Max Ccillignon

i.st schon vor zehn .lahroii in der Bibliothf^fini» de

rcii.si'ii^iiciiieiit (Il's heaux-arts .'\. <*ii,inti!i in

Pari» ertichieueu und jetzb, soweit dien auü der L ber-

setcnnjE^ tn ersehen ist, anf den neuesten Stand

«lor I'mi-i I; II ;^ rilhilien. Vorsii'liti<^<'i \vc">»' i.st

freilieh -owulil .nit' (h-m 'l'itd als unter ilr:ii \'nr-

wort die .):iiire-/<ilil weggelasaeu. üa das liuch

in Mtner iii-)*riiugUoheD Gestalt und Sprache den

Paolikondigeu wohl schon bekannt ist, ho wird

die Ühor^otzung wuh! imr "len /werk !i;ilii-ii.

auch weitere Kreide »lurcii »lioses geuiciuver^taml-

geschriebeoe Werk iu die Knnde der gric-

eliisetii 1 K istarehiologie einxnf&breo; and dieser

Aiifgaiif kann ps aiieli im allgemeinen wohl ge-

nügen. Nur wäre zti uiiiiächeu gewesen, duis

di^ Oberseteang in einem besseren Dentsch ge-

M liriel)en wäre. Man sjiiirt die Thersetzung über-

all Iierans infolge /ahlreii-lier < KillieiMmen. die

iiuiiugcneluu Wriilireii. \\ ek iier i »eutselie sagt

z.'B. die Reiche Ägyptens nud Assjriens (8. 9),

odar: man ist im Rechte, wenn man annimmt etc.

(S. 142), oder: wir kennen nieht alle Bronsa-

gegeustänilc aufzählen, die da.-*, wa.-* man 'Museo-

grajiliie" nennt, ausmnchen (S. 300j. o>ler: ilaü

Urteil der .Alten erklTirt, dafs ... (S. l,')Hj. oder

S. 18: eine Periode, 'die sich mittels eines natBr-

lielieii riierganges der vorherg' lii ii li'ii Kultur

auschlieiist (S. lö)? Ut dos deutsuh':' tiolche

Härten begegnen ttu auf Soliritt und Tritt, ßo-

sonders nnaogenebm berührt der beständige Ge-

hraneh von -"^'ijet für < iegen.st.-md, aneh das nn'lir-

nialigu 'Euiiemble'. Uunz undeutlich Hiud \\ eu-

(huigen wie 'die Vase Frauvoiä'. Tielen Sätzen

merkt man ch an, dnls der Obersetzer sie aeUwt

niidif verstanden hat. z. H. S. -2^.3. 1 Sehlufs,

'J-i4 ubeu. i^hlimuier aU dieser LI>olätand ist

der andere, dafs der Obersetxer selbst anf seinem

Gebiet nicht ganz heiuitseh y.u ^.-in scheint. Würde
er s<iiist S. l.'i."» vn;i drii Marnuirs t a t U c ti von

l'higalia redeu V Im 1' rauzösi.icheu heilst e» wohl

marbres. Winokelnianns Knnstgeschiehte ist ihm
unbekannt, sonst hätte er wohl die ^^telle S. 19

nicht aus dem Französischen iiberset/,t timl als

falsches Citat dazu geschneiten: Ueschichtc der

Knrait 9 4"^ h Kap. 1, § 8. Bnnarbachi

niuiini er S. 1 ] getrost aus dem Kriur/ö.-iseheii.

statt üuiiarl'a-ilii -i lireilien. >iineht

er vuu zwei gcllügcitLU Kro#, wahrscheiulich weil

er diese Form im F^anxSeisehen &nd, S. 254 giebt

er die Inschrift einer Vase aas Ynlci nnrichtig
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wiedmr: Mb j^ltSep «t. (— fAri>)- Neb«n Rhodos

(gmobiaoli) lehrciltt er MyL-eiiä S. ||. Li-kytlios

und Kylix gebrnuclit vr uls Ma.-kiiliiuim und Ite-

biilt auch im i'lurul die Vorm Lukjthoü bei. lud

was soll man dam MgM, da& er du fratnS«.

PiudroM mehrmals durch Patidrosa wiedergiebt!

Wekhe Unkenutuis verrät der Ausdruck: 'Pmidrosii,

Hone, AgUinro« «od sein Vater Kekrops'! You

dem Übanetier kun nuui doch erwarieii, daß
or »einen Gegenstand etwa» beh«er bclicrrscbt.

Und was soll mau von der Sacbkeuiitnis eines

Obersetzers denken, der die Künstleriuschrifteu

auf Voaenbildem immmr Unterschriften nennt,

walirsplii'itillch wei! im AVörtcrburh Higniitiire mit

diesem Wort wiedergegeben wird. Es finden sieb

»rar in dem Bodie nndi ünriebtigkeiten, die auf

die Beohnnng des Yer&wers kommen, lo i. B.

S. 181 die üt'liauptnng. dafs in der I.aokooiignippe

die beiden erschreckten Sühue ihren Vater au-

«ehanen, die ein kundiger Überaetier wobl nicht

oliiie eine AiiiiuTkniig hätte hingehen lassen. In

der HiiU])t.tai !ie aller M rilicnt ilic Arlicit des Vit-

fassen uls gewandte und verstundliebe itiiufiihrung

in ein nmfiingreiehei und Bohwierigea Wiiaen»-

gefaiet alle Anerkcnming, ein Lol). das man, wie

die angefährteu Proben wolil zur (ieiiiige zeigen,

der Obersctznng nicht spenden kann. Bei üe-

l^geoheit einer sweaten Auflage mHAto jedeofiüls

auf eine gu» dorefagreifende YeriMMaemog Bedach t

genommen werden.

Calw. P. Weiisftoker.

Karl Brng^mann. (i i nml ri f-, ilcr vn u'IiMcheiiden

Grammatik der indogcrmauiscben Sprachen.
Kurzgefurste Darstellung der Qeadiiebte des Alt-

indisclicn, Altiranischen (,\vt'stischeii timl Alt|i<'rsi

schon), Altariiienischeii, Altgrieiliisclicn, UitLiiiisdien

Unibrisch-Sainuitiscbcn, Altirisclien, (intiMlien, AU-
hochdentscbon, Litauischen u. Altkirchcnslavischen.

Indices. Stroblrargf Karl J. Trttbnor. 1893.
SS«a gr. 8«. OUC

Der abschliefsendeu Liefemng des ganzen

grofaen Werkes (siehe diese Woclienschrift I8!)"J,

Sp. 1217) sind nun noch als wertvolle lieigube

die Indioea gefolgt Dieeelben gliedern sieh in

Wort-, Such- und Autoreu register und sind mit
• grülster >:>orgfait ausgearbeitet. Der Verfaiwcr

giebt in den 'Yorbemerkungeo' die leitenden C>e-

ichtspunkte au, nach welohen die Indioee ent-

worfen niul /II beiiiit/eii >iud.

Die lieichhultigkeit des VVortreginters nicht

nnr in grammatikalisefaer, sondern auch in ety-

niologi>cher Hinsicht wird sielier mit Dank nnd

Freude begnifst werden; sehr richtig hat der

Yerfaeser den Umstand in Betracht geu^n, daA

'die wenigsten Hetiiilzer alle in diesi tu Kuclie l»p-

handelteu Sprächet! gleichruäl'>ig Itoberrschen' uml

ihnen deshalb mauclie Erleichterung geschaffen.

So werden s. B. die altiudieeben Fmnen des

verbnm finitum in der Regel in der 3. Person

singnlaris augefiihrt, dagegen die germanischen

Praesentiu im Intinitiv; den alliaoesiselieu Wörtern

ist, am das Auffinden so erleiehtem, ihre Beden»

tung beigesetzt.

Mit weiser Beschränkung ist der Sacli index

gefertigt. Doch findet sich uberall das Wiclitigst^;

susammengestdlt; nmn sehe zam Keleg hierfür

etwa ilie Artikel '.\nrihnliehnng', '.\nalogiel>il(hmg',

'Angleichung\ 'Assinnlation', 'grapbii»cbe Aos^

gleichnng*, 'Neubildung', 'Volkset^-mologie', worin

man nichts WeseotHchee vennieeen wird. Der

Arfikrl 'Suftixe' gii-lit sogar, nach dcti Ijiizel-

sprachen geordnet, ein Verzeichnis der wichtigsten

Suffixe in 5 Kategorteen: 1. der nominalen and

pronominalen Stiimme; 2. Kanun- und Adrerbial-

snttixe; 'A. der Infinitiva, iSupina iitul Gcrmidia}

4. der verbalen iStämme; b. i'ersonalsuffixe.

Der Antorenindez endlieli ist ron gans be-

sonderem Interesse und regt sn Boobaehtnngen

versehiedeiistcr Art. auch in statistischer Hcziehtmg

an; den Eindruk uniiartcii»cher Objektivität i»t er

nnr m verstirkeu geeignet.

So liegt denn das grofse Werk in allen seinen

Teilen vollendet vor; und noch für dieses .Jalir

kündigt die Verlagshandluug das Erscheinen von

DelbrQcks 'veigleiohendMr Sjntax* I. Tnle an.

MBneben. S. v. d. Pforitea.

Äscbyles' i'romutheus fOr den ächulgebraucb erklirt

von M. Weeklein. 8. Anflage. Leipsif, Teobner.

1893. 154 S. l.MO.

Die erklärenden Aufgaben der griechischen

Tragiker von N. Weeklein gehören zu den vor-

sQglichsten nnter allen, die wir beeitMn; mir

wenigstens scheint es, dufs der Ilerau^ber diu

eigenartigen Schwierigkeiten einer '^chulansgabe

auf das glücklichste gelöst hat, und nicht nur

den SehOlffim, sondern allen, die einer knixen,

aber mögliclist vollständigen .\iiloitung znm Ein-

dringen in das .Studium der Tragiker bedürfen,

durch dieselben sehr wertvolle Dienste geleistet

bat Wiefiel besser ist es, in eine solehe Aus-

gabe mauches unfzuueliiuen, wits vielleicht von

dem Staudpunkte der Schule aus nicht notwendig

erscheint, als die Erklärungen (wie wohl oft ge-

sebieht) auf ein Hinimnm sn redarierao, wodbrdi

das Baeh snm Selfaetstndiam mehr oder minder
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uniiiigemessen wird. Was speziell Äschylos Im»-

trifft, nis (K'sson berufoiister Krkliirer der Heraiis-

guber wohl gclkni diirf, oriuiiero ich uur an die

ortrofFKebe Amgabe iler OrMtie, die vor einigen

Jahren ersriiien.

Die dritt«' Anflüge des l'rometliens schliefst

sieb, wie iiatürheh, seiir eng der vorliergeiicadeii

(1878) nn. Die meisten Anderangen betreffen den

Tezi, dem, wie der Heraiugeber im Vorwort sagt,

die weitere kritische Thätigkeit, welche er in

seiner kritischen Ausgabe (Berlin 1885) znaammcn-

gefilfet bei, m gute gdcommen isL Eibebliobwe

Abweicbnngen vom Texte der zweiten Auflage

riud «. B.: V. 2 aßnrov fnr aßqoiov, V. 182

dÜut & f. didta ydq (vgl. V. 163, wodurch das

metriaehe Sehenw modiibdert ist), T. 818 f. tiv

ppy jföAo»' TtaQÖt'tn [lox^foir f. röi' i r»' )(^<'Xov rtrt-

göfftt ftöxifoi', V. 331 lovton' f. Tith'tMP, V. 378

yfvx^t vodovaift; f. iqr^i atf^yuai/s, V. 494 f.

ejfovtf* fol^ f. ^cm' wodaroh

die von Hermann vernmtete Lücke zwisclien 4;M

nnd 495 getilgt wird, V. G80 t(7iu()o^ f. thfytdioi,

der ganxe V. 742 wird jet?.t der lo gegeben,

V. 7(>0 tSvdi «IM fut9av nd^ f. es» Yfy^9^vttt

nafa, V. 7SM Xö^mv f. Xi'iyov, V. 835 ist jihD.nvif

iüM^M wie«ler auerkauiut worden, V. 839 fitkiofi}'

d f. ii4lloyitt, V. 849 hrwf&v t* . . . ^t<ht yöfoy

f. tirmfmv ... xal x^tyiav ^6vo», V. 8G0 wird die

^^'rlll^tnI)i:^ l'iii den Anmcrkmii,'<'ii der zweiten

AuHiige) d' ai/(ä$«Tc(» xnrückgeanniinen, V. 872

xiUf}^$ Inq, Tmmv f. iriUii'«^ nmm» ht

twrd\ y. 924 niia¥ t viaov, Y. 1031 tlfmfUviK

f. OQ!}ov{UVOi , Fraj^n. \ \. 3 )^i<fr^ f.

QtffufßH) und ßfX^ f. ßii.^ Mnttf. Diese

Exempel kSnnien leidht mit minder wiehtigeo Ab-
woichnugen vermehrt werden, über die Not-

wendigkeit der jetzt anfgenoniineiicn Koiiji'ktnren

können natürlich verschiedene Meinungen sein;

sehr oü ist ja bier ninimermehr Sieberbeit, son-

dern aar gröfsere oder geringere Wahrscbeinlich-

keit zn erzieliMi. Aticr im allgonii-iiien stimmt

lief, der Meinung <Ioh Herausgebers bei und lobt

besonders, dafii die bandsehriftlicbe Lesart wieder

an manclieii Stellen zur (^ieltnng gekommen ist.

Der ei kliireiidf Teil ist im ganzen derselbe

geblieben; man merkt aber überall die bessernde

Hand, nnd die nenere Litteratnr ist sorgfTlItig

und reichlich lieniitzt, wie eine Vergleiehnng der

Einleitung ilicscr Auflage mit der der zweiten

zeigt, Zn der lo-Episode (Einleitung S. 8, 2. N.)

kanti man jetst Ed. Meyers Ansiebten von dieser

Sage (Forschongen znr alten Oeaebichte T, Sk 87 ff )

vergleichen.

Die heitlen kritiMiben Aahingo der sweüen
Auflage sind in dieser in einen zusammengebogen,

wodurch dieser Teil au Klarheit nnd übersicht-

Udikeit gewoonea hak

üppsala. ' Bb. Vehr.

Panlnt Lorentz, Observaliones de proaomiuum
personaliam apnd poetas alexandriaet nsn.

licipiiger Inaagarai • Diisertation. 54 S. Berlin,

Richard Heinrich.

In zwei gesonderten Kapiteln behandelt der

Verf. den anaphonsehen and den reflexiven Ge-

hraach des Personalpronomens bei den Alexan-

drinern. Er erklärt ansdrticklicli, nicht alle Dichter

der hellenistischen Zeit heranziehen zu wollen,

sondern nnr diejenigen, welche in Hexametern

geschrieben haben; nnd anch von diesen zieht er

fast nur solche heran, von denen uns ganze Ge-

dichte erhalten sind; kanui dafa hier und da ein-

mal ein Fragment des Eratosthenes oder Rhianos

in Rctroebt kommt. Was man also nach dem
Titel zunilchst erwarten möchte, eine Darstellung

des alltäglichen Sprachgebntuches, etwa an der

Hand dea Herondns, nnd seines G^nsatses ff^sen

das Knnste|ins und die Elegie, wird man vergeb-

lich suchen; indessen hat der Verf. innerhalb der

von ihm selbst gezogenen Schraukcu das Material

Heifsig und einsiebtig gesammelt, ancb einige

Konse<ini n/eii gezogen, die nicht nur «im ihrer

Neuheit willen bemerkenswert sind. Zwar sind

niebt alle seine TDtnrprstatkmaD «nanfeehtbar,

z. R. ist ihm S. 7 eine ebarakteristtsche Feinheit

alexandrinisclien Sat/lianes entgangen, und wenn

er S. 52 fUr Theokr. Xlll lä auf die schon von

Krenrsler vorgeschlagene Schreibnng aitd 6i 6i

ihmif snrOckkommt, so spriclit dieses Resultat

gegen seine g)ur/.e Helianil'n hl,' der S|-elle nnd die

damit znsanimeuhäugeude licwcisrühruug. Lelir-

reicb aber sind die viel^Miben Znsammenstellnngen

der Unterschiede alexandrinischen nnd homerisclien

?>|>riicligelirauelies; sie zeigen, wie vielfaeli auch

hierin — und gerade data Personalpronomen liefert

dnreb seinen el^anten Ban beieiebnende Momente
für die Organisation einer jeden Sprache — die

Eiiigoneii von ihrer universalen Ornndlage ab-

wichen, teils bewufst als gelehrte, auch wohl

pedantiscbe Nenerer, teila vnbewnfst nnter dem
Einflnfs der Athener, namentlich der Stieho-

mytlii^'U. Namentli<li fiir A|«illuiiiiw nntl sein

Verhälttiis zu Zenodot gewinnen wir neue Au-
baltspnnkte; hätte sieb der Verf. entschloesen,

überall die nStigen littt^rarischen Folgerungen an

sieben, ao würde seine Arbeit troia jener Graiaett
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iiiclit wolliger, sondcrii mehr bicteu als sie ver-

spriclit. Vielleicht nimmt er iu ciocr ausführ-

lieheren Untenachnng den Fadeo mf — nnd

«orjft tlann aueh für eine wenij»ste!H etwas aorjj;-

flUtigere Itevisiou der Druckbogeu- ab sie die^inal

vorgenommen wnrde. 8.

Lneianai, rccogo. J. Sommorbroilt. Vol. II, imrs

prior. Berlin 1 893 apnd Weidmannes. G JL

Der greiae Lneianfoneher «teilt an db SpitM

<1i>r Vorn'ili' mm II. Bande seiner kritischen Aus-

galie die neliaujitmi<;, «lals eine <;emeinsaiiu' Ur-

haiulMcliritt ITir die Ü berliet'eruug der W erke de^

Satirikers bisher nicht gefunden nod daher die

Entsdieidnng, welche Lesart in ^-weifelliiiftiii

Fallen i1<'M Vorzn<; verdient-, iiänfig aus dem

liandächrit'tl. .Material allein nicht zu gewinnen

sei. Dagegen sind die Ekigebnisae Gber den Wert

der eiir/eluen Codices durch die sorgfiUtigen Kol-

lationen jüngerer (iolehrtcn, eines Nils Nil^n*).

Lioucllu Lüvi**) u. o., im wcseutlicheu bestätigt

und die hohe Bedeviang, besondm der beiden

Vatieani (S7 n. !)ü), des MiU-cianu.s AM, sowie

dos Mutiuuusis lü3 von ueaeni diurgelegt worden.

Aber die Proteosuatur de« Schriftstellers, dessen

äpraehechaiB, obwohl ans dem Slndinm der A,lten

gesehöitft, tlie Kiuwirkmit^cn ilrr sj)äti'ri'u 'x(>iii\'

nicht verleugnet und dessen Stil auch jioetiHche

oder Yeralteto Woitformen nicht venchmäht, läist

der divinatio immerhin einen weiten Spielraum,

iiimI wohl tnit Alisirlit hat Sommerhrodt di«' \'er-

dieuste Mudwigs, t'obets und Fritzsches auf diesem

Uebiet in seiner pnu&tio uaehdrOoklich herror-

gehoben (>5. 3).

Der Kasciciilus enthält im ganzen Ii i^chriftcn

1111(1 zwar, um die seit Jucobitz' grol'ser Aus-

gaiiu üblichen, tateintsehen Bexeichnungeu beizu-

behalten, folgende: 1. Quo miMlo iit>t<)ria sit con-

seribenda, Vi-rac lii^toriai- 1 i-r II, .i. Tvranni-

eidu, 4. Abdicatus, b. i'balaris 1, U. i'buluris 11,

7. Alexander sive psendomantis, 8. De saltatione,

!J. I,cxi])hanea, 10. Eanuchus, 11. De Astrologia,

\ it.i hcinonactis. Dem Text <1 e r s e I l'e ii

.

ui welchem etwa uuszuuierzeude k:>telleu durch

Klammem ([ J), nnrerstBndliche nnd noch der

Erklärung bedürftige durch ein Kreuz (f) kennt-

lich gemacht sind, i^t iu einem bewunderen zweiten

Abschnitt (.S. ibb-'ltSb) das Verzeichnis der

Lesarten unter Vergleiehnng mit dem Tenbner-

sehen Text beigeffigt and swar in der Weisen

*) Vwsl. XonL titlnkrift for FUoIogi, IX 241 ff
,

Uavniae Vm.
**) nt^ t!i<i liiijtfult

9*20

dafs die von Soiiimerbrodt für jede einzelne Schrift

beuutzteu cudiues iu übemichtlicher Form an der

Spitie der variae leetiones notiert sind. Ktn kuner

Xaehtrag (S. -»Si; 'illö^ vor allem die InrHi

Nilen veröffentlichten iK'sarten iles Vaticauus \'42i

enthaltend (zum Tjraunicida), ergänzt noch das

handsetiriftl. MatetiaL

Den letzten Teil des Werkes bildet die ad-

notatio eritica zu den 12 Schriften, deren

Hauptvurzug vor der Ausgabe von Kritzsebe vor

allem in einer grfindlichen Sichtang nod BcHchrSn-

kung des umfangreichen Apparats un<l in der

mulsvollen Übung der Konjekturalkritik^zn suchen

ist. Wer jemals die zahlreichen Beitrüge, die der

Nestor der Lneianforsehung seit langer Zeit be-

sonders in FlcekeiM-n-j .lahrbüehern zur Enien-

dation dieses Schriftstellers beigebracht, mit Auf-

merksamkeit geprüft hat, der wird in dem neacn

Fasoicolns vielleicht manchen schon bekannten

\'i rlicssi'ningsvorscliIag atitreffen, sicherlich aber

l<eiueu solchen linden, der nicht durch pnlilogra-

lihische oder qtraehlieh^grammatisehe Argumente

gestützt wird.

Wenn aber Sommorbrndf die Fragt' nacli ilcr

Echtheit einzelner der neu cdiorteu äcbrifteu

günsHeb beiSMte liifst and z. B. besBgUdi der vita

Di-monnctis unr bemerkt: Kanäle nunc habemat
iioe scriptum, si est Lueianenm, nou est totnm

Lucianeum', so durfte er vou einer Beboudluug

dieser KontroTersen mit Recht Abstand nehmen

in einer Anagabe, dcreu erster Zweck die Dar-

bietung eines zuverIäH>ig(>n, auf den boten Hauil-

Schriften beruhenden kritischen Apparats ist.

Deatan. Panl Sobnlsa.

Sylloge Epigrammatam Oraecornm quae ante me-

dinm •aeoalom a. Chr. n. tertiam ad nos p«r-

enerant, edidit Ernestus Hoffmann. Balis

Saxonam apnd Kaommcreroa. 1893. 245 S. i"-

Ii «AI

Es sind uuu boreitü fünfzehn Jahre her, seit-

dem Kaibel seine Sammlnng der grieelusdien

Epigramme, soweit sie iuschriftlich überliefert

waren, herausgab Neues Material ist in un-

geahnter Fülle hinzugekommeu; mehr aU einmal

sind Nfaehtrige sowohl Ton Kaibel selbst als von

anderen, wie Allen, Cougny, Horwerden, veröfient-

licht worden. i's alicr äufscrst unbequem

war, für ein ciuzigus Epigramm möglicherweise

ein halbes Dntsend versoÜedenior Piri>likation«it

Ii> ii'M r lies zum Teil schwer sogftnglich sind,

ua( li>i lilagcn zn müssen, sn jag der tiedanke nahe,

uoch einmal das gusunite Mutenui uuch Kaibel*
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Vorbild zu vereiuigeu, zuiual da au eine .zweite

Anfluge des grandlegenden Werkes in abrahbnrer

Zeit iioch niclit /n ik>ükeu war. Einen Heruus-

i;plu«r rnnfsto tlie mit ••iiicr SiiJninhinj^f

verbundene ÄrbeiUluät uud dur Zeitverlust, vicl-

leieht aneh das Bewafttsetn, im Moment der

\'tilkMulHng doch unr wieiler Unvollständigem* und

Lückenhaftes gelii-fi-rt zu hrd>en, einen Vorleger

die Kosten von dem Wagui^i abachrecken. Jedeu-

falla mien die Heransgeber der handaehriftUeh

oder bei den klewienhen Aviano ttberlieferten

Epigramme in weit hesserer Lage. Indessen

konnte mau sich dem üewufst^ein nicht ver-

Mshliefeen, dafs ee an. einent notwendigen Pendant

z. R. zu Pregers luscriptiones metricae noch fehlte.

Diesem Bedürfnis wird dii>< vorliegemle Werk ah-

beifeu. Dasselbe verdankt seinen Ursprung eigeui-

lieb einer fon Eduard Hiller angeregten nnd von

Erntit Hoffmann gelösten Preisanfgabe der philo-

aopbincheu Fakultät zu Malle. Die zu dies»em

der Uutersncbnng des Dialektes, der Formenlehre

und Syntax Ak Epigramme gewidmeten Zwecke

angelegte Suininlnnir hatte der Heruns^'<'bcr später

auf eigene llaud erweitert und tritt nun zmiächst

mit einem Teile derselben, den Epigramnieu bis

etwa 250 v. Chr., vor die OffantKehkeit. Man
kam» iliiu die Anerkennung nicht versagen, dal»

er sicli der möglichsten Volhitändigkeit uud Ge-

nauigkeit befleifsigt hat, nnd ein Ehntlingswerk,

das diese Aafiirdernngeu befriedigt, bedarf der

weiteren Knijifi'hluiig nicht. Sieherlieli wiire es

erwünschter gewesen, wenn er gleich die ganze

Sammlnng vorgelegt bätte; allein dies wifare snr

Z^t nnansführl>ar gewesen, da dem Herausgeber

nur die Bibliotheken von Halle ntui Hn-sliiu für

kürzere Zeit zur Verfügung standen uud er, schon

dnreh andere Pfiiehteu bebindert, mm ÜberflnTs

kmnc TOT der Drucklegung zum stehenden Heere

eingezogen wurde. Unter solelien l"ni>tiindeii war

es angezeigter, vorläufig uur einen Teil, dieaeu

aber abgeseblosaen, soverlissig nnd üsrtig dnreb-

gearbeitt't, ZU bieten. Derselbe dürfte also voll-

ständig etwa ihis bis ()st« rn 18;>_' bekannte Ma-
terial enthalten. Mit eigenen Vurbesäerungen

nnd nenen Lesnngsvoracblägen ist H., wie es in

der Natur der Suche liegt, nicht sebr hünfig her-

vorgetreten; desto mehr i»erücksichHgt er fremde:

verfährt überhaupt dann auch in der Auswahl mit

siemlioh <riel GIQek nnd tiesebiek; aber es bätte

dem Buche nichts geschadet, wenn er z. B. mit

den zuhlreiclieu gelegentiicheu Vorsciilägen des

Ref. etwas sparsamer umgegangen wäre. Diu

fiinteilnug ist die übücbe: I. Isipigrammata se-

!>22

pulcralia, Ii. dedicatoria, III. Fr^nenta dubia

sive sepnlcralia sive dedicatoria, lY. Epigrammata

vnria. Die cv>fv Kla-so i>t wii'<lor uaeli .lahr-

liimderten (\'II—V, IV III; t^oojiinet; die /.weite

umfaikt die Epigrammata dis dedicata, Houiiuum

bonoras nnd Agontstica; innerhalb bwder sind die

attisoben nnd nichtattischen E|>igramine unter«

»schieden. Im vierten Teile sind die Epi-

grammata artiticum (p. '21d—223) von dem Ucst

gesondert nnd Torangestellt. — Im «nselnen ist

kaum etwas zu bemerken. Dafs wir in der

Lesung der in kyprisehem Dialekt nVtgefarsteu

Kpigramnie abweichender Meinung sind, auch mit

der Behandinng der berBhmten Inschrift von

Olympia (No. 311 der S. ut ) nnd der Wert-

schätzung des Textes liei l'aii^an. V "iL nicht

einventtaudeu siud, vielmehr für die Lesung des

Bweiten Yerses anf der Seite von Ahrens nnd

Roehl stehen, wird dem Herausgeber bekannt

sein. No. ;^l!l (cf. No. 'M^>) habe ich doch nicht

'litteras dilucide nobis traditas' verändert, sondern

nur statt des Qberliefinien d ein tf gelesen, nm
au Stelle des unerklärten Kigennaineiis wenigstens

einen bekannten griechischen herzustellen. Ist

aber die überlieferte Form richtig, so war der

.Mann auf AslypalSa ein Semit, wie anch der

Name Tiniagoras anf Kypern vorkunimt (Herodot

VH Uä), oder ein Karer. No. 420 giebt die um-

faugretohe bylloetnsehrift Ton Epidanros.

Ein uacb den Versaufängen gedruckter Index

Kpigrammatum macht den Beschliils der Sylloge;

für die vollständigere Sammlung würde die Zugabe

eines Index nominnm et remm empfehlenswert

sein. Die formelle Korrektheit läfst anch kaum
etwas zu wünschen übrig; 77. 7 v. n. (No. l.'Sdl

lies Eschedis, S. 108, 7 (No. 205) ./titg, No. 221

Vb. 2 kann sieh die Klammer in itltt^tilop nieht

au der richtigen Stelle befinden; S. 11 V. u,

1. /I6n'i\ S. 145, Uk ]f)Vu 13 v.u., 2.3.'?, 11 v.u.

sind einige l'unkte abgesprungen; No. 3ä2 Vs. 4

I. ^1*. Ansstaitnng, Dmek nnd Papier sind vor^-

züglich; nur acheint mir die Type für x im Ver-

gleich zu den übrigen etwas zu klein. — Wenn
sich II. v. llcrwordeu iu der Muemos^'ue XX, 181)2,

p. 45 Not. 1 darüber beklagt, dafs seine Ton

Fehlern nicht bloft fypographischer Art wimmeln-

den Studia critica in epigrammata (iraeea infolge

unserer Kritik in dieser Wochenschrift \'lll, Ibüi,

No. 37 Sp. 737 iF. keinen Absata Ibden, so sei

bemerkt, dafs die Benutzer seines Buches, ab-

gesehen davon, dal's Ilerworden die Sache zu

leicht genommen hat uud ungenau ist, ge-

zwungen sind, sieh daneben noch den Ton Ooogny

2:«. AuKiwt. WOGHBNSCURlirr FÜR KLASSISCHE IMHLOLOGIE. 189:J. No. :U.
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beurbeitetc'u uiuluugruiciiuu drilUiii ßuuil üer

Anihologia Palatinii antosehaffiBii, was bei dem
hier besi)rooliciK'ii vorliegetide» Hutlio absolut

nniiöti)^ ist. |)iils der Preis vou Huft'inauns Sylloge

uicht billiger gestellt werden konnte, liegt darau,

daft nhbmehe neue Typen cor Untenoheidong

dnr sioxebiea Alphabet«^ gcsclniittcn w<M-i]i'ti iiiiifs-

ten, was nachweislich tuehri'n! liiiniUrt Mark

gekostet hat. Du sie aber ihre Vurgitiiger voU-

fliindig «neteli, eo wird ihr eine weÜere Verbrei-

tung HL'lbHtverstitndlieb aielit fehlen.

Ualle a. S. C. Haeberlia.

M. TalH (Hoeroiiii oratio pro P. Se.stiu, ed. Aloisfus

Kornitzer. Viuduboiuio, Gerold. 1890. ^ 0,'.t().

M. Tulli GioeroBii iu M. Aiituuium oratio l'hilip-

l»ica soeauda, ed. Äluisius Kornitzer. Vindo-

bonie 1889. JL 0,70.

Diese beiden Ictxten liandehen dw hfibschen

Ausgabe KoruitKers xiiid in denolbeu Woihc gear-

beitet, wie die früheren, über diu iu dieser Zuit-

aebrift 18»!, 8. 920 nnd 1889, 8. 289 berichtet

worden ist. Her Text ist im ganzen mich

C. F. W. Mülkr gegeiien; in der Keilo pro St-stio

weicht Koruit%er uu 17, iu der dritten I'hilippica

an 10 Stelleii von MQllera Antgabe ab, mm Teil

uncb VnnfdiÜigi'n. <1i(> Müller in der AdootHtio

eritica billigt. Ein kurzes lateinisclies Argnnien-

tBin bildet die ESnleitmig, und ein reiehhuUiger

lodez ooininum (pro Soelio 40 S., E^ilipp. 20 8.)

giflit aiirs.'i- 'liMi Kigcmiiimen aaeh sonst inaneher-

lei witwensworte Notixeu.

W. Cbritt, Iloratiaiia. Aus <len Sitxuii^'sbtniclilcn

der K^. baycr. Akad. der Wies. 1893. Heft 1.

8. 59— 152. MflndwD in Komm, bei G. Fraux.

Im 1. Abeehnitt wird gehandelt Gber die alteu
LebcnsboHchreibunjii n des Horas. Verf. be-

weii^t, (lals von <ltMi lioi ("ruijuius ans tlcni alten

Codex abgedruckten Vitao die zweite von IVr-

phjrion verfielst sei; das ergebe sieh aas der Ver-

glciduing mit der im MüncliciuT rorpliyrioncodex

und darnach bei W. iMeyer stelitMicIcn \'ila lluratii;

me »ei es, auf welche i'orphyriou %\\ wit. I (i, 41

mit den Worten verweist: So narratione, (|uaui

de vita illins haboi, ostcudi'. Die erste Vita »l i

mit Keelit dorn Sneton zugeHcliriol)en; sie stimme

im Stil und Ton zu dem Leben der 12 KaLser;

daher seien aaeh dns beiden meist fix anecht er-

klärten Stellen, die von dem pali'r imLstmunlarinii

und den »peeula eubicuU, nicht zu beanstanden;

•SuetoD habe sie aas dem ätadtklaUKih begierig

angenommen. In der 2. Stelle sei xn lesen: wom

ifptcuUt lulo chÜchIo dicUitr hubuuHte UitpotUa, ut

quocum^—nferrttur. Ans dmu MBnehener cod.

'M^ s. XII worden dann drei vitae Horatii und

die von Cruquius zuerat edierten Traktate über

die Metra und Uedichturten des lioraz mitgeteilt.

Aas der ersten dieser Vitae sei der handsdirift'

liehe Nachweis für das Todesjahr des Dichters

anno «{uimiuagesimo septinio aetatis ku entnehmen,

wo die übrigen Codices haben post nonujn cet.

(Doch lautet die Stelle bei Christ 8. 77 «pinagwsHNo

spptimo, wie auch bei Cnnjuins steht). Als Quellen

habe 8uetou aulser den (jediehten des lioraz und

Moecenas, sowie dem Grubdenkmale des Dicliten,

beeonden die Briefe des Ai^stas benotet. Stellen

dieser letzteren werden für flas richtige Verst'iud-

uis einiger Ciedichte dos lioraz verwertet. Mit

Michaelia, Kiefsling, Vahlen wird als Steher an-

genommen, dafs die ars poetiea nieht in die

letzten licbensjahre des Dirliters falle; dal's sie,

wie ep. 11 2, mit den aermotie« tjuoadam gemeint

sei, nnd dafs auf die Klage des Kdsw» Hone
mit ep. II 1 sieh enlsehnldigend («eewanfcm, t. S.)

<f(^antw()rtet habe. Augustus habe auf des Dich-

ters 'cum tibi librum—damiu' (ep. II 1, 221) fsia

repUitert: pertoUt Onysins libellnm tanm. Ass

der den Septimins betreifenden Stelle des Aagnstu

eiihiimint Clirist. diil's c. II (i nur im .1. 'liS auf "J.*)

verfal'st sein könne. — Im 2. Abschnitt wird die

Klassifikation der Horaxhandsehriften asdi

Keller, dessen Versncli als nicht gelangen be-

zeielinet wird, einer äiifserst grundliehen l'nifnng

unterzoguu. Christ zieht zur Entscheidung die

Frage fiber die Reihenfolge der Werke in den

verschiedenen Codices herbei; ferner dio siili>eri|<tio

Mavortii, die Teiliiiiir n'id die l'^lienseliriften der

Citidichte, endlich die \ ariauteu. Darnach ergebe

sich, dafs die alten oodiees anf mindestens 3 arebe-

ty |ii des .'). oder ti. Jahrh. zurüekjrehen; der vom

FL ;
Kfllirs Siglen) hatte die meisten Felder iiuii

lut<'rpulationeu, der des alten iiloudinius (V'j bot

das getretteste Abbild des Diehtertextes, die von

AH und FL hatten in den Obei-seIirift*!n ästlie-

tiselie Me/eielinungen des Kuusteharakter» der

einzelnen Oden. — IU. Metrisches zu Uoraz.

Den Hjpermeter haben in dem Hexameter die

(Grammatiker dnrch vcrkchrt'i^' Äuderangon fort*

seliaffen wollen, wie /. 15. sat. I (!. 102; 80 lei

.sat 1 10, 4Ü vielleicht auch das richtige Vairme

lieatino dnreh einen in litterarisehen Dingen no-

wisNcndon ( irammatiker verdrängt wonlen. (Doch

vgl. man L. Müller im Knuuuentar zu d. St) Zu

den metrischeu Neueruugeu de.s lioraz, die man

nach Laehmann nnd Heineke nieht mehr hitte
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beaweil'elu »ulleu, rechnet t'liriüt diu Verbiiulung

Ton je 4 kleinereD nnd gtüttenn «Mlepudet zu

Sti()|(lifii. Als freie Schupfnugeii aber seien die

2., 3., 4. iisclt'pi«f|<'iscli(> iiin! die prüfsi-rf sapplii-

sche Strupbe luit den Alteu lu erklürou. Äitcb

die apondeieehe Bam im GlyeoDens, PlierecratenB

uud io ticii verwandten Verteil sei nach (h'in Vor-

jfanfxe i]r- lloni/ von <l<ii lateinisilu'n DiehtiTn

boibebiilteii. Uic Kpodou, wie uuch eiuigo (Aleu

(I 4, 7, '28; IV 7), habe Horas nach dem Bei»piel

des Arehilochofl gedichtet und geordnet, wie im

einselneo niichgewiospii wird. — Der 4. A}>schnitt

ist dem Curmeu sneculure und deu ueuauf-

gefandeaen SSkalarakien gewidmet. Daasibjl-

liiUM-lif Oluki'l sei erst verfiifat worden, nachdem

die FBätfoier im einxeineu angeordnet wonlen,

wenige Monate vor der Abhaltung des Festes.

Im Gegensate sa Mommeen werden die Worte
der Akten evitriiiijue nivJo in ('ni'itoUo so ver-

staudeu, dnl« das ganze Lied ztit-rst vor dem
ApoHotempel auf dem i'alatium und dann noch-

mab anf die gteiehe Weise auf dem Kapitel ge-

sniigi'n werden sollte; auf dem Zuge von dem
einen Tempel sum auderu habe man iij mmiv
oder anderes erseballen lasnen, nicht aber das

oarmeo saec. gesungen. Letzteres sei ein Weebsel-
g."if»i)g, di'ii -2 Chöre von je -JT IVrHoneii mit

Keigentanz uiiflührteu. Dem gesamten ('hör liei

die ProodoM (St- 1, 2) nnd die Kpodos (8t. H») zu;

aiK'h dii- Mesodos (Str. !t|, jedoch SO, dafs V. 1, _*

die Knaben, V. 4 die Miiili lien sangen. Oh die

übrigen 15 t)tropbeu von Drittels- und Halb-

ehSren oder mir von DrittebchSren Torgetragen

worden, sei mit Sieherlieit nicht aassamtiehen.

Gegen die .\uil'ii.ssung Vahlcns, t<>il> •ikjhi' unnlo m !

auf eine da capo-Aufführuug zu deuteu, »preclie

die Andemng des Ortes und die einen Zng dar-

stelleude Münze. — Zorn SchJorH werden die mit

der Feier verbundenen scenischen Sjiiele be-

sprochen, von deuuu die griecbLseheii iui Theater

an%ef8hri wnrdeu, die httoinischen auf höisemen
(ierüsten. Über letztere vgl. Flor. ep. II 1, IT»!» .s(|.

Die griechischen waren itstij-i, Aufnilirinig von

Dramcu, und thumeliei, muaikaliäche Auflfühningeu,

von denen Uor. ep. II 1, 98 spricht.

Möchte die« Referat zum Studium der inhaltis-

reichen, di« Kritik und Krkliining des lloraz in

hohem MaTse fordernden bchrift auregen!

W. H.

Felix Hetteer, Die römischen Steindenkmillcr
des ProvinzialrnnBoams zn Triir mit Ans-
scblufs der Nenmagener Monotncnte. (Mit einem
Beitrag von Dr. Hans Lehner nnd 875 TtetabUl-

hA.S^>lS('HK l>HII.OMl(iIli. 1803. No. :U. 926

duM}{eu \un K. Eidik-r und 1*. TliuuiOä.) Trier 1893
(in Kuinniission der Fr. Linlssdien Bnelilnndlnnn).

294 S. gr. 8". 4 A
Kine ebenso vortreflFIicho wie nützliche Publi-

kation, uützlich vor allen Diageu durch diu zahl-

reichen Ahhildongen, welche eine Menge Sknip-

tiiren hier zum ersten Male einem weiteren Krei>e

bekannt machen. |)a<lurch hat der Verf. den

Archäologen einou Dteuüt erwiesuu, weuig.'^teus

denjenigen Ardiaoh^seo, welche es aieht anter

ihrer Wörde lialteo, auch den provinsieUen Lei-

stiiiij^en ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Ks

ist dringend zu wüuächeu, dulk die anderen Museen

mit &hnlichen Pablikationen hervortreten, damit

man do<'h endlit-h einmal einen Ülierblick ülier

das archäologische Material bekommt, das in deu

Museen aufgespeichert liegt; Bronzen und audere

Kleinaltertilmer dOrfen natOrlidi nieht fehlen, nnd

mit eine Han)itsaehe bleiben .\ bbildnui^en, die

auch durch die beste Heachrcibuug nieht ersetzt

wcrdou köuneu. l'Veilich werden nicht alle Musceu

iu der gIBckliehen Lage ' sein, wie das Trierer

l'rovinzialnmseniii . wilthem der .Aus-selinfs der

rheiuischeu l'ruvinzialvcrwaltuug roiehliehe Mittel

gewährte nnd so die Beigabe von Zoichnungeu

für die wichtigsteu luHchrifteu uud den grölseren

Teil der Slralptor- und ArohitektnnitDeke ermög-
lichte.

Der Inhalt gliedert sieh folgendernmlscn:

I. Kaiserinsehriften, Ebrentnsehriften, Meilensteme,

ßaiiiuscbriften, No. 1 -14. II. Deu (.lötlern ge-

weihte Deukuiäler, mit Ansschlnfs der Marmor-

skulpturen, No. Ii— UG. Darunter mehrere

Iiiedita (von losohfifteB a. B. No. 73 Dedikation

an
\

Mfr\fnrliiK
\

\ 'i.sn\cin9'f, in der Anmerkung fehlt

ein iliuweis auf Kobort, E|jignijdiie de \& Slueelle

I, p. :»8 IF. No. \m ein Altärcbeu mit der Wid-
mung Lhte Stilev[!ae\. No. 121 Brnchstflck einer

Ära). III. 1 It'iiliii'i-lie 'iralulcnkniäler und Portrait-

darst<dhuigen (wieder mit Ausschlufs der Marmor-
skulpturen), No. 147—.124. IV. Christliche Grab-
denkmäler, No. :)•_',') 457. Die losohrifkea sind

iu Minuskeln wieilergegebcn, weil man in den

Lichtdrucktafolu bei F. X. Kraus 'die christ liehen

Inschriften der Rheinlande* die saverlässigst«

Wiedergabe derselben findet. Ncuhinngekoninieu

ist die ISDl in i'aclUrni ^'rfniiileiif f Jnibsfhrift

No. Abi (gleichzeitig gefuudeu wurden No. 2t)2,

29a, 331, S23). V. Skulpteren und Inschriften,

deren ehemalige Bestimmung nicht festgestellt

ist, Xo. 458 504. VI. Architektnrre-te No. 505

-

UOi>. VII. Gebrauehsgegeustäude (Ilandmühleu,

Htoer, Sehaleo, Näpfe, Spieltafeb), No. 610^
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G48. VIII. GefiiUchte luHchrifteu, No. G4!»— i;5;i.

TX. Marmonknlpturen, No. 654—76*2. Dieses Ksr

|iitfl ist von Dr. Hans Fjelincr in «ichkuucligcr

Weise bearl>eit<'t. ^V'eim etwas vcrinil'st wird, ist

es der Maugel an Fnigexeicheu, denn in den

Dentnogeii bleibt doch vieles sebr problematiscb.

I)aHM>]l>e gilt von dem folgenden Kupitel X, das

die interessanten Hennen nns NVelsrlilülIij^ scliil-

dert, No. 703—835. Es folgen au>fiiiirliehe lie-

gister (8u 283 ff.) T. aber die Fmidorie, anf deren

genaue Feslatellung der Verf. besoiuliro Aiifnif-rk-

»anikeit verwnmlt liat: IT. Sknl]itiir- uml \nlii-

tekturütiicke, Huwiu mit Weih- und liaudeukniüler

besBgliehe Tnsebriften; III. Epigraphisebes; IV.

Quellciivorzeichnis.

Aiisgt sclilossen von der Heluimlliinji wurde die

grofse MikSMe der Neuuiageuer Grabmouumente.

Wir fireoen «ras, ans der Vorrede ni eraeben, dafs

der Verf. diese Donkniäler, die ein gescblosaenes

Ganse bilden, in einem besonderen Bande beban-

deln wird.

Hoffen wir, daft die anderen Museen der Rbein-

lande diesem Heispiel inöj^Iiclist bald folgen nnd

»buliclie reich illustrierte Kataloge ihrer 8amni-

longen veroffentliclieu. M. L

AttHlig» au SfHsekrilln.

Nene .lahrbtteber für Philologie nnd Pidago-
gilt 3.

Erste Abteilung;.
S. U:. r. Ulals vfinffintliclit na.li der

jüngst üHiclneueueu taksiiuilierlen Ausgabe den Text
der von E. Rovfllont entdeckten Rede des Hjrperides
RORcn .\thfno>feiifs, L-i' l'l Anlal'-, /l il nnd Anordiiini!;

der Kciii' an und Iii«! Iknuikuunoii zu «'inzidiieu

Stellen hinzu. — S. 161. E. Hasse liest Xen.
Auab. IV 3, 10 nqoah^jp»» dvo vtavUnm (nicht

vmvio*vi\. — S. 162 -11)4 weist derselbe dnninf
hin, (kifs die Form dvttf ;iK I>afi, lui l'i,|yl.i.iv sidi

nur III 51 findet, und srlieidet, da Itier die Lber-
Ilt-fiTUUK selbst SU Zweifeln Anlafs bietet, die Worte
ini dvtli' xal tQtTg (rpirfii') i^^hgais als Iiiti'qtulaf imi

aus. /u;ileicli giebt er diu Greii/eu an, iuiRTliall-

deren Polybios dualisclie Duklinatiiinsfurnien gebraucht.

— S. 177-192. J. Geffckeu vergleicht die £r-

slhlnngen des Antiocbo« nnd dos Rphoros Aber die

(irttudnng von Tar<^nt, Mm wcIcIh'm dir nsti-rr « ini.'r

Zn^i' von hrdierfui .\llrr ciitlialti'. Tarcul >ci nur von

Acliait rn gegründi l w. ril' n. Die Tradition wtdst auf

den Kampf mit «-iucr alti ii Urbevidkeruug des IVIo-

]>üinn;s, dazu auf den Kric;.' mit Messene; wie hoidcs

in die urol'^e I!t'wi.'v'unf; i'itixun'ih)'ii si'i, wciclii- iinicr

dem Nauicu der doriscbou Wanderung bekannt ist,

wird in dem zweiten Teil des Anfsatm goscigt. —
S. J9ä. F. Susenihl rechtfertigt es gegen F. üaronilor,

dals er die .Schilderung des Hippodamus bei Arist.

Pol. II 8, 1267 b 22-28 o$ bis ßovXofumf in eckige

raronthcscn gesetzt bat. — 8. 193—199. J. Lange
liest Plant. Pcrsa 140 ^nh vvmqtum herele hmfie

Iii'' priiiK i'ilin. iif fi 'i-'fr i Mm. 80 tifi)!'! uifiii>ain

plmaiii: \ita; homini tottrum deliiie», Capt. 912 ita

iam quati lupvt narim» metui ne m m« factrfi

iiiij>»-tHiii. Triii. 823 rtducent rrddunt und Capt. 923
,/iioiu /< hto palri {nune) reducem reddidtTunt;

walnviid A. Fleck l isen an der letzten Stelle die

Brixschc Emcndstion vorzieht, Uudcn» 909 ober au

seiner eijOicnen Verbessoning fpstblüt nnd so einem

einst ausyesiinxdieneii Wiiiisrlio Th. Puttinaiius ent-

sprechend die boiilen ciiizij,'ea Sielku des I'iaulus

lil(ft, welche dieünforni rt;IJii.r aufwei^-eu. — S. IftO—
200. A. Florkeisen schreibt Ter. IMiorm. .368 nach

der Callin]»ischcn Rezension mit Indcruni,' von nfn In

afn'n: titirran. - olnii hinc in i-rucin. - ('. F. W.

Müller sammelt aus späteren Prosaikern Beispiele

M\n Ausdrücken wie eontumi» dMm, erniHitmB annü,
iiitei-pofitis (Ut l»i^, itiitf niitf «w/mi« ('vor .laliren'l,

ohne den Zii-.utz eiiu s Zahlworts. — S. 203— 233.

S. Brandt l» M-hliefst seinen Aofttts Aber den Ver-

fasser des Buches De mortibut pert&eutorum. Er
rechtfcrti$!t seinen Standpunkt iitcgenllber den Ein-

wendungen Helsei"s inid (iroscurtlis uii l nklart !.'e\vis>e

( borcinstimmuugeu zwischou den Mortes und l..aktauz

durch die Annahne einer Benutzung des letzteren

durch den Verfu-M r jener Schrift. — S. 224. Tli.

Stangl lies) im frajinu 99 von Cicero« Hortensius

(C. F. W. Mttllor. Cic. scr. IV 3 & 8S6. 5) ambigua

M aiuitl vider« antte.

Zweite Abteilung.
8. 145—-150. F. Ihoiiner, tiucthes römische

Elegien und ihre ^ueileu. Fortsetzung. Nirj:ends

in den römischen F.lcgien btfst sich ein KinHufs Tibulls,

ja nicht einmal Kenntnis desselben bei Goethe nach-

weisen, wohl aber Kenntnis und Einflufs des Catull,

der Priapea, des MartiaL

Westdentsebe Zeitschrift ftlr Geschichte und
Kunst. XTI, 1.

S. 1-17. Soyffarth, Der römische Kaiser-

palast in Trier, ^iubt einen Bericht aber die Ergeb-

nisse der iKDti — ig71 vorgenommeocn Ausgrabungen

an den soijeu. IWm. BAdem in Trier, die hOchst wahr-

selieinli« Ii di' Iti^te di'^ Kai-er;i.il.i<tes ilarslellcn, da

die wirklichen Therniou in St. Barbara nachgewiesen

sind. Die Erbavanft des Palasts ist aas historischen

(iründcn in die Zeit Conslantins zu setzen. — S. IH —
.(7. F. Ileltner, Komisches Bassin mit llenneu-

gelauder in Welschliilliu. In den .lalircu 1841— IS jS

wurden auf der all<!n Bur^ in Wcischbillig 14 röni.

Hermen zu Tat-e ffeßrdcrt, die sich jetzt Im Trierer

Mri-inni betindi-n. F.rneule .\usi.'raliunt'en in drii

.Jaliron lis;il,'.>2 bähen ergehen, dals diese liernieu

zu einem GeliUulcr gehört haben, welches die Ein-

friedigung eines grofsen Bassins bildete.

Nordisk tidskrifl f<M filolo'-'i 1 "- <

S. 49—70. U. P. Chr. i^chmidt, Iber dasUq{vu-

scitigkeitsvcrhältnis zwischen Grund nnd Folge, SchbtTs,

bringt vomobinlich ans der spateren grioeliischen
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Litleralur, den Scptuagiut«t «lein N. T. wfiUiie liei-

spiele Ton SatzgcfUgon, deren mit ütt tSait h'u aiigc-

scfalosscnc Nebensätze entweder iituii (icm logiaclieu

Verhältnis znm Hauptsauec als kausal udcr nach dem
rralen Vvrhillluisals konsekutiv aufgcruibt wi rdLH koniion.

— S. 71—«3. F. Uostafsson de ut parlicula Ihcbiu

apnd philolugos Uanniae a. 1892 congraesos proposuit.

Kino ücilic naiiioiitlicli iilautiiiiscln r Sirllrti, ;ui deni.-ii

die ursitrlingliclie l'iu-ataxc vcraiiscljuuln iil ssird, fuhrt

8u der These: multum in antiquo »urnionc lutinu

valuisso et proprie intorrogativam siguificatiouvm

et positive exciamativam et ncgativam ; cx tribus illis

signIficaUonil'ii- IuIit s< <ugii;itis plurinm et vuria

exorta esse ul particulae geuvra, reiativa, cousccutiva,

finalia; ex iinlem illis liguificatioiiibttt ant apertis ant

latentibus niulto laepiut, <|uam ti<r) ^<lllt, in lilfii-

Latinis, riuuti |iracciptie, M-d eliani jiusti iKiruiu, \<nini

SCiiptom scnsuin cxidicaiiduiit e&sv. — S. 112. ('.

loervensen, llo Coroelii >'cpoti8 vita Attici c. 3,

empfiehlt die alte Vcnnatoni,' 'ipsi et IMIiao*. —
3 S. 113—12;!. Nieds iMuiilhn- üli.Ts.-l/t die drei

ersten Miiniambeu des Uerondas iu gvrcimtcu Yunwu
ius Dänische. — 8. 134—lltf. J. l'aalsou, In

lioratii arteui poetitain, lut-iut, Vors 15 soi iiiilit,

wie iScnlK-y gotban, nach \. 4Ü zu reizen, Mindern

aus/ustiirseii ; der Vers möge von lluraz ^xiu, idor

aber habe ibn biiigebraclit 'curioens i|niduui lectur,

«{uod in eo sibi Timis est idem praeceptum, qnod cx-

hiUml vv. 4"i-44, inviiiin'. Kücnso babo 'curiusus

iiniduni Icclor' diu cu t ullisciivit Verse XIV 24-'Ju

dem vorhorgebondea tiedichte angescbloKoa, *at usten-

derct Gatiillam non Boium de carminibus aliorum

Itoetarmn severissima faccre iudicla. scd et »uis car-

nnnil>u> oniaum omuinu laudem delndun:'. In V. 14

des 2uleUt genaoiiteu tiedichts vermutet er: ut diu

Atfc periret.

Uevue des ctudes grcL Uifs. Nu. 21. Janvier-
Mars IJSD.S.

b. 1—7. i'aul l'ottcart bebaudelt eiueu atheui>
sehen Volicsbesehlvrs rom Jahre 8SS v. Chr.,

fiiii ! II l)t;i dcu Ausgrabungen im Tniip. l Am-
phiaraoa, publiziert vou Leonardos '£<f^f*. u(>j(. 166'J

a. 14 und Ü. I. O. 8. 8499. Sie besUlUgt die Angabe
des Aiuxt. 710/.. fyr. I ilals die 4 <t>U'i\ l'rytanieen

in L'im iu gi woindi» iicu .l.iiiie 3ü Tage iiattun, in

ciueui tsihaltjuhre 3'.) Tage, rirm.r Im tct sie einen

beleg dafür, wie die Eiüdesie dem Kate tjetuhl {rtQoa-

ita^y), aber einen Gegenstand ein rt(toiiovi^vfut

viir/iikgen und so das Ucuht ihr Initiative, das naih

bolunü AuHassung des iiQopoiÄtvfut {Aritl. naJi.

^j^fy. 45j ansflchlieliälich der fiwJL^ ankam, an sich

an ziehen verstand. l)cr iiur<-li dieses l'sL'pliisiiia ge-

ehrte l'Wheas wai o iiii tun' xutjywy t;i ifitÄ^i t^i.

l>iese tf(>X'i iCHQOiurr^n^ war bisher blol's aus Artvt.

HoX. 'Aihpf. 43 bekannt, wo also yao Uerwerdeu und
van Leenweii mit Unrecht %ov tmy mtvüy (statt

X(j)j»'(i"» j t:i iiif?.iiio7 sLhrrilnu wnilteu. Die Krwähuung
Clues lleiligtmuä des Amiuun beweist, dais dieser

Kalt» Bk'hi erat sdt dem Besnehe Alexanders iu der
Oase des .\ninion (3S3) in Grieidienlaini bekannt war.

Vielleieltl wandten licll die Griechen diebcin Gutle /u,

•Ii sie oaeli den Siqpm Philipps das Zatnuna tm dm

von jeiii-ni takaulten Orakeln von l)eljdii und Dodona
verloren hatten. - - S. 8— 20 koninientiert A. Joubin
die Inschrift vou Kyzikos, deren Text iu dcu

At/ien. Mtttfil. 1891 S. 141 mitgeteilt war, indem

er zugleich am Ti \t einige Korrekturen anlTingl nach

einem Ablüatscii. Als Datum wird walirschciuiich ge-

macht das Jahr 88 n. Chr. Die Inschrift erwlbnt
in den Motiven die von Aulonia '/'i i/pltuiua zu Khren
des Kaisers — es kann nur Caiigula sein — in

Kyzikos unternommenen Arbeiten. Dir ligentliciio

lieschlufs ordnet im beaonderau die Harktverbältnisxc,

damit die Uaiidlcr nicht die Anwesenheit zaiüroichcr

.\ilii'iler benutzen, um die Treisc in die Höhe zu

tieibeu. — Ein Auhuug von Tb. iloiiiaeü ä. 20

—

2i
veraiiscbanlfeht auf der ersten Tafel die verwandt-

«rhattlichen l!ezieliun.i;on di-r .\ntonia Trvphaina zu

diu Ifynasticen vun l'uiilos und Tlirakieii einei>eits

und zum rümischen Kaiscrbaiisc ander!»eitK. Die zweite

Tafel bietet die Ucnealogie der Udryseuliftnigo vou
Thrakien, von lUicsItnporis I bis auf Rboimotaliies,

rulemon und Kotys, die Söhne der .Vntunia Try|>huina.

— ä. 23—32. Henri Lee hat, J'Jncore un utot aur
U teulpUnr JSmtoio» begegnet eUier Ueihc von Kin-

Wendungen, die gegi-n seine Datierung der Thatigkeit

des Kndoios aul ca. 620—475 {fiev. Uik et. yr. V
(l«;i2) S. 3ö5-402j vgl. Woeheutcloiji l?»y.t Ho. 15

äp. 411 1.) erhoben worden sind. Lr erörtert ein*

geltend den Wert, reHp. Unwert der Angabo des

Tansanias, l-jiduius sei . Ittidit/Lov fiuUtiti^c gewesen

und die ii( iian]aung, die siUsende Atiieiia des Liidoios

aul der .Vkrojiulis m Athen Sei bei den VorwOstangon
durch die rorser vun 4K0 und 47il verschont ge-

blieben. Diese Naeliprtlfung ftlhrt zu energischem Fest-

liallcn an den Irnhcn-n .\nsatzen. — S. .'i.'i- 3'J

haudelt Max. Culliguou Uber die Darstellung
der Igyptiscben tiottin Isis - Uatbor auf kjrpri -

sehen Vasen. Kr erwci-t eine bislnT als pimk.iisih

angesehene Vase des bniisehen Mn^culns ^ II. Juminn/,

Juunt. o/ JiiiL iHud. 1661 .>LI4; als k^jirist h uild

«eist dieselbe Darstellung nach auf einer kjpri!>clicn

Vase der Sammlung van Branteghem (jetzt im Louvre;

J'ioe/inei; Cutuloyue dt la ColU'cliu)t can /iruutiyhtin

Xi Mo. 23liJ, hier Fig. 2, und auf einem l'ragmeut

gleichen Unpmags (»"ig. 8). — S. 4U—44 teilt £.
i'ottier ein Alahastrnii des I.ouvre in drei Ansichten

mit. Die AufsebniltMi J/utdtxug timitatv: und //(m>-

myo{>nui beweisen, dals ßmÖtKOf weder, wie man
vermutete, ein Lieblingsnaine, noch ein äyuooymim
zu i{Mifitt'Oi ist, sondern dafs ilatdtxo^ ein Vasen-
fabrikant ist. Ihm sind aulser diesem Alab.istroil

des Louvre die 5 rotbgurigen Vasen bei Klein,
Meistersignatureo (2. Angabe l«87) 8. 1 lU; Ueblings-

insehriftcii (Ib'Ju; S. :((M. mit fler blufsi'ii Anf^chnlt

Jlutdtxoi sieher zuzuweisen, w ah rsc he i nl icli ancii

die Serie von t) \ asen mit der blolsen Auflsrhrift

n^paajfOfgtvt» bei Klein, Licbiiugsiuscbrillteu S. 31,

die nur bier sich findet statt des gebraaehlirheu x"'^-— S. 45—54 haudelt K. IJabehm über (-Ji/idoj-

ftmv yoiitaita, nur bekauut dureh J'huL J^^jc.

V. s. (^tltfiimoy vofuaiut id6itt$ dni Wß^vo^ vor
Xmiü^ayio.; n'{ii/!^ui. Itabeloii sielit darin Milii/' ü,

die der lakodamuiusebe llannost Tüibruu habe schlagen

laiaen, als er in Jahre 4iK) die grieeUndHm 'llruppen,
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diunint43r die Reste der Zcliiitauscud Xenoplions, im
Kampfe gcgi^n Tissaphcnies, den Sa(rai>cn von Klein-

asipii, iinführtL'. Als solche Mlln/rn betrachtet er

einige svltcue (ioldtnanzcn von £plic»08, dereo Echt-

bcU bisher nit Unreclit angenrdfblt «wnie. Ganz
analog »A die Prli^'uni; von (lolilinüii/cu in Athen

erTolgt. — S. 'i')^öh hustreitet jedoch Th. Uciiiach

mit sclir Ubcr/eii^'cniien GrQudcn die Richtigkeit der

Aabtoliungeu Babclons. Kr sucht zu erweisen, dafs

das fihßQmyNOv rofiirriKc von jenem berOcbtigten

Thiliron ycschl.iL'on wurden sei, der 324 auf Kreta

Ilai'palos, den £>cbat/.nici&ter Alexanders, ermordete,

mit dem tccstobienen Golde— es waren nicbt weniger

als 5Ü(M) Talcnti- — ein Sölilncrhccr warli, sich in

der Cyrciiaica liJ^tsctztc und zum Herrn anfwarf. —
S. f)t>— 84. Paul Lojay übersetzt das ncujiefundciie

rotrasovangolium (di> Verse) möglichst wortgetreu,

vergleicht die DarstdlrinK mit den kanonischen Evan-

Kclicn und bezeichnet die rrnbli'iin", die durch diesen

Kund tlcr neulestanienlliehen Korsclning aufgegeben

werden. Im Gegensatz tu Ilarnack betrachtet Lejay

den Verfasser als Kenner der übrigen Evangelien:

ttcauySle de Pinre u'esl pag un ilorumetit, ntai» uuf

tfui'rt liltirair); fruit de la di.rUrite il dit Ittleut

poüique Wuit Ufoimu (ii. 75). Zeit der Abfassung

konnte die zweite Hälfte des zweiten Jahrhnnderts

sein (S. 80); dann Ist das IVtrusevun'p'clinni die "iltc-^te

a|iokr}idie Selirfft, die wir besitzen. Verschiedene

Anzeichen weisen auf syrisclien (aramllsclitn) L'r>i>rung.— a. 85—91 teilt 1'. Tauuery ai» einer llaudschrift

der JilUiot/i. nat fond« ^ree 25S1 /- 81-85 Exccri.ie

an-- einer sonst ^ illiu' unbekaniiti'n Si hrift des Joannes
Daniascenus, ./idaaxa/iixai i^ft^ftlat, mit. —
S. »2—120 schihlert D. Kik^Ias das liOben des 'Alton

der Morca', Theodoros Kolokotronis, eines der

Hul«lcn des sricchiNchen Kreilieit.skries;es, nach seinen

eij,'eiu'n Menioiriii, i'incin Lietreuni Spiegelhild jener

l)ewes'tcn Zeit. — S. 127 — 129 Ci»-rt«pondmee

(jteojue von X. — 8. 180—131 Sitzungsberichte der

Auodalion pou r l'i nrnuftuii iii>'hf 'ude* ffri'rijiti'^.

— 8. 132— 152 Ue/eii-"ionen. S. 15'J macht

Henri Weil Verbesserungsvorschlilgc znin Texte dos

Anonymos fkbcr Alexander d. tir. {liev. des. k.

ffr. V, 320; vjil. Worhentif/irijt 1893 No. 3 Sp. 80 f.)

nuil teilt Otto Schulthefs /um Kidc v<in Cher-
Bonasos {lieo. da ik. yr. V, 40:t ff.; vgl. il'ochm-

tekrifi 1893 No. 15 8p. <ilS) ein bisher übersehenes

stück des aitisclien Boleuteneldes ansLydasg. Philo»

XXXI, 31 mit.

Bevue namiBmati<iac. 1893, 1.

8. 1 —88. Th. Roinach, De la valenr proporiionelle

de l'or et de rar!j;>Mit dans rantitiuilc ui fn|iii', bclv.inii'ri

die vulgAle Ansicht, dafit das Wertverliulluis zwischen

Gold und Silber bei den Griechen wie 10: I gewesen
si i. Virlmelir hat der Wert ilii --Lr Metalle im Ijinfe

dci v'i icrlii-rhen (icschichle mehrfach nach den jc-

wrilimii \siitsehaftlichen Verhältnissen gc«tphwankt.

Die historischen /euunisse liierftUr werden in clirono-

logisrher Rrihenfnl!,'e /ufinnimongoittcllt. — S. 27—39.

Hob. Mdwat, Svmliid's innnetaire- I'toI<^maVjue mis

en rap|M»il avec les feles l>ionjrsia>|Ue<> d'Alexandrie.

Die Ptolemller lieben bei festlichen Uelegenbeiten, wie

ihrem Geburtstag, ihrem llQgiemng^nbiiäum o. s. w.

Mlln/cn und Medaillons in Gold oder Silber prftgen.

Pie auf denselben er^i lieiie iidm mythischen Symbole

z. B. der llermesstab, der Dreizack, der Thyrsos, er-

innern an die hri solchen Gel^enheiten stattfindenden

Fe>ilznf;e, wie die von Athen. V Sf) lip<chricbcnn

dionysische roini>c. — S. 40 -00 stellt Adr. Rlanchct
nnediertc oder wenig bekannte römische und l)yzan-

tiniscbe Münzen zusammen. — S. 51-77 giebt

Tacchella ein Veneichnis ffriochiseher Ifanxen der

Kai»cr/i'i(, V,' !i he einem 1SJ>1 in nnifrarien jjemachten

Funde entstammen. Von den lUO Stück siml TutO

Manzen von Torai, danntcr 195 verschiedene Typen,

von ilcnen bei Mionnet erst 51 beschrieben, die fibrigen

neu sind.

Atti dclla U. Accademia delle scienze di

Torino 10.

S. .517 ,'):<4. C. (). Zuretti, Die Anzahl der

Komödien des Aristophanes. Ks wird der Nachweis

geführt, dafs dem .\ristcii>hanes wenigstens 54 Stücke

zugeschrieben werden massen. — ä. 535—553. F.

Patetta, Ober das Jahr In, welehem das Edikt des

Theoderich erlassen ist. Verf. sucht lls AbfhssiiagS-

zeit das .lalir .'')24 zu erweisen.

The American Journal of philology XIV \,

8. «8—89. J. Pickard, Der SUndort der Sehan-

Spieler und des CMinrs im griechischen Thealer des

5. Jalirhundcrts. Dieser Aufsatz, in welchem uacb

den Angaben der Autoren nnd dem Ergebnisaen der

neuusten und wichtigsten Ausgrahuiiv'eu eine Reihe

von Kragen, welche sich an die älteste (ieschichlo

des griocbisclien Theaters kudpfcn, erörtert und ent-

schieden wird, ist eine Kcproduktion der unter dem-
selben Titel in Mflnchcn 1893 enehienenen Inangnral-

dissertatiMit l'^ knul, imd ilient hier als Eäuieilung

ZU dem neuen (Gegenstand, den ein spiterer Artikel

behandebl soU.

Zeitschrift für das (Jy m nasial wcscn ü.

S. ir.i;— ir,H. o. Schroeder erklärt Horatius
aat. 1 9, (1-8 Die Worte 'noris nee' sind wQnscbend:

der AoMringling beaatit die MMIiehe Frkge^ um seinen

Henenswiiinch als Antwort daran sn kaapfinu

Bnraiiwt-Viffnjeliis pUM. ScMIIml

Kleine Schriften von Heinrich Ludolf Ahrens.
I. Bil. Uesorgt von ihrl Hueberlin: AphR. 14
S. 221-224. Kin vcrdienstlirhos Bnch. F.. Ebrrhard.

Anecdnta Oxoniensia . .. Vol. I. Part. VI.

Contfbeare J-reJ. CvntwalUt^ a coUation witb the

aiieient armenian versions of tlie greek text of Aristo-

tele's cateb'orics, . .: /.('. 87 8. 953 f. Eine ver-

dienstliche, n»ühev<dle .\rbeit //. f/n.

Ili'-toria Apollonii re<;is Tyri. Itemai recen-

suit Alfx. lüfte: LC. 21 & 957 f. Die von Terf.

hefoljk'icn GmndsStze verdienen lebhafte Billigung.

//. //.

Boesch, F., De .\11 labularum lege a Graecis

petita qnaestioneB phikdogae: DLZ. 2« 8. t»07. GrOnd*
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liebe Widerleguuii dur tlurcli deu Titel uiiKcdcuteten

OberHeferanK. F. Vofi»ter.

Cavvadia-i, I'., Funillrs irflpidauro I : />AZ. 2(5

S. 8lä. Das liucli fiiliiult UlHir die früheren Fuiid-

berichte hiuMs viol N«iM QBd Wichtigoa. Fr.

Winter.

Carton, I. Essai de tuitogniphie arcMologiiiuo

biir In r6{;it)ii de Sonk-ül-Arba. 2. I/Afriiiuo du Nord

dovant Ics civilisations aodonnes. 3. Du Tunis ü

Dongga. 4. La oolonisation ehes les Romains : Hph W.

87 S. «48-8S2. Höclisf iutiTc-^-iiiiif und diitikt'iiswiTl.

Cicerus Reden, Jabroibcriclit vuii LuttrOuclin-:

Säaeikr. f. d. Oynn. 6.

roriieüus Nepos, rccogii. Ed. OrturnnK 'i. AuH.:

XöG. 44 S. 371. Kkiiioro Vcrsflitii sind korrigiert,

wcscntlirlu' Äiidfriiiiijoii nicht vorg< iiuinnicii. ./. (Solling.

Dakyns, II. G., The works of Xunopbuii traiis-

lated: NphR. 14 S. 213 f. Eine /icndich freie, aber

gmrandte Oberaetzunt;. lt. Hanmi.

Daniclsson, 0. A., De voco AiZtiO^ quacstio

ctjrmologica: Np/iIi.lA B.2201 Eine Snlserat ge-

lehrte Abliandliiii'j. /'. StcL-.

Dyruff, Ad., Geschichte des i'rououicu roflexivuin

I: PLZ S6 S. 807. Sorgfittiee Hoiiognpliie. P.

KreUckmer.
Enocb, Tbc book of E., cd. by Ii. H. Charit»:

Siitr. 1967 8. 48 f. Zeagt voo enriiienter Oelehr-

samkeiU
Ffsehet, OartTb., De Haanonfs Oartbagtnieittia

)>cri|do: Xph/i. 14 S. •217-220. Unenfbchrlleh fllr

fernere Untersuchungen, lieitner /Jansen.

Ct-ffckon, J., Timaiee' GoograpUe des Wöstens:
yi/./.ir -n s. srn-K^n. Gelehrte and besoMaeno
(^ucUciiutitersuchunm'. A. Uübler.

Ilavcrficld, V., Roman insiriplions in Hrilain II:

aai$r. YII 5 S. 228 f. Interessanter Beriebt Uber

die Funde der Jahre 1890-1891. F. York Powell.

Heidrich, G., Varroniana II: ZöG. 44, 4 S. 375.

Sehr fleilsig zasammeugestellte Bomerkangen Ober deo

Btn des Yarro. K. Wotke.

II oller, E., D«> Curiae I.ydiaciiu' sa«'rr<liitil»iis:

Hph W. 27 S. 847 f. Der zweite Teil ist wertvoller

als der erste, VoUstlodigkeit wird aber Mich hier

Termifst. Fi. I.ehman».

Tractatus de diversis historiis Uninauoruni . . . .

heratisg. von Salcmon litrztteiii iJ'.il S. 956 f.

Der Text ist za loben, die Aauicrkungen bringen

maneberlei Neues. L. Fr.

lloffniann an<l Jordan, A ratalugne of thc

fishes of Greece: Claur. Vll 5 b. 227. Genügt nicht,

nn aHfrieeUsebe Flscbnanen «n identlfirieren. tt. W.

Hü rat ins, Jahrusbericlit vuii G. Warleiil/iTy:

Xta'-fir.f. <l Gi/iini. 6.

Jullien, K, Le fondateur de Lyon. Hisloirc de

L. Munatius Tlancns: Bph W. 27 S. 848-851. Inter-

essant za lesen. Joh. SchmiJL

Koepp, Fr., Über das Bildnis Alexanders des

Grofsen: BphW. 97 S. 852-854. Dieses (52 ) Wfnckel-

inuiiii-^l'rojrrainiii ist seiner \'iirL',iiiL'i'r ^v(^•^iiJ.' ; rs ist

eine höchst ausprechcudc und lehrreiche Studie. J'h

Bmmgofie».

Kopp, W., Gescbivbte der röiniscben Litteratur

fDr höhere Lebrnnstallen, 6. Aufl. von O Seijiffrl:

/.,'<; t l,4 S. :!7()f. Das ItlUldein kann als il.is

verl.ilslii liste seiner Art bezeichnet werden. /•'. /Jniiiin.

Lehmann, G. A., De Ciceruuis ad Atticom

opistulis ivoenscndis et emeudandis: liphW. '27 S. 843-

845. Kine auf^eronlcntlich sorgfultige, streng mothodi-

sehe Arbeit; wenn auch die Resultate nicht als ab-

solut sicher betrachtet werden können, so ntufs n»au

doeh des Veribssors BemOhung, Klarheit za sdiailini,

dankbar anerki iuh ii. L. Gurlilt.

Luciaui Menippus et Tiinou with Engl, uutes by
K C. Maekie: Bph W. 9t 8. 83d-84S. Eine wertp

lose Schnlausgabc. /ül Sr/nrarl:.

Macrobius. Fr. Jü/^scnhanll itcruni rcc; Bp/t iW
27 S. ^45-847. Dankenswert, obschon leider der i-od.

ßorboniriis und der Yat. Bog. 1650 nicht benutzt sind.

/.,. Mufller.

von Müller, J., Orftfin Isota Nogarola: BphW.
27 S. 858-860. Anziehende popalftro Darstellung.

//. Ilart/Mer.

l'allii dl? I.cssert, Vicaire? et comtos d'Afriiiue:

Jipli W 27 S. >i4,Sf. Sorgfältige nml nützliche Arbeit.

Joh. Srlimldl.

Philodeini voluniina rbelorica ed. iSW/iau« : Nor-
liitik liihkrift for ßlologi 12 8. 97-105. Sowohl
\Orsji ht als Kühnheit ist mafsvoU nnd am richtigen

Ort angewandt. J. A Utiberg.

Philosophie: Die dontsehe Litteratur über die

Bokratische, platdiiisi bc timl uristotelischo Philosopbic.

1890-1891: Archiv für Geschichte der Hiüotophie
TI 3 S. 408-417. Beriebt von Ed. ZtUer.

Philosophie, Comple rendn d'onvrnifi'^ i-t fra-

vanx sur riiistoire du la philosojjhie, publics en Fram e

pendant Ics aiinoi s IS91 et 1H!)2; .\rcliic für Gf-

schieht« der rhilosophie \l 3 8. 418-427. fiericlit

von I^n^ Thnnertf.

Rnvaisson, F., \a\ Venns de Milo: Ilev 23

S. 445-447. GrOndlich und reichhaltig. Sal. lieiuacli.

Sehnibfleher, Lat 1. Wmimberg, Vorstufe znr

l.rktüre für reifere Sdiiilcr; 2. Kmilzmann- l'hiff-

^climiJl nnd 3. liriirlitiinun: lycsebncbcr fllr VI tind

V: Gymnasiuin 10 S. 352-354. 1. Geschickt. 2. Sehr

gut zu gebrauchen. 3. Die Anforderungen, sind viel

zu hoch. J'atiUte.

Schnitze, Victor, Geschichte des Untcr(,'angs des

griecb.-römischen Ueideutums. II: Bph H'. 27 S. 854-

858. In hohem Grade an^ fttr deo Philologen lesons-

^vert O. CriLslit-^, der einzelne Aaaf&hrungeo des

Verfassers moditiziert.

Slaughter, M. 8., The sabBtaattves of Termm
Classr. VI .") S. 227f. Füllt eine Lücke in der Go-
schichte des liateinischen aus. (t. J.oJge.

Stadclniann, F., F.r/ichung nnd Unterricht bei

ilrn (Jrierben nnd Römern: /.öG. 44, 4 S. 371 f. Vcr-

ilient, he.sseren Komjicndien an die Seite gestellt zu

werden. ./. Gollimj.

Syriani in Uermogenem conimentaria od. liugo

Bebe vol.!: Hev. du et gr. VI (1893) S. 145-146.

Kinc ansgc/eicbncte Ausgabe. (!. Sn.ro.

Tacitus (mit Ausschlufs der Germania), .labrc«-

bericht YOn G. Andreien: Zitdir. f. d. Gymn. 6.
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Th6on de Smyrnc, philosophc platoaicien tnul.

par J.Dnpais: Reo. de» 4L gr. VI (1893) %. 14C«147.

I)ic venlioiistüche Übersetzung ist im allgemeinen (ic-

uau. Der „Epiloguc" ttbor die Zalil bei Pluton \ci-

dient bcsonticro BeachtiiiiL'. Ch. !] IluAU.

Thakjrdides, The soveuth book bj R, A. iJoide»;

— Book n hy R C Mardumti Nordwk Htdtknft

for filologi I 3 S. 157-160. HudsduiftUche Bomer-
kungcu von K. Uude.

OovKvdSSw H....hy T. G. Tlidbr: NphR.
U S. 209-212. Vorboracrkunffen Text niid Kom-
mentar finden BilligiinL' bei ./. SitzU-r.

Vcuiei'i), All ^s:in(lro, CuUiiiiiicho 0 l0 MW Oporo.

1: LC. 27 S. 954. Wird abgelehnt.

Waldstein, Charles, Excarations of tfae Ame-
rican Sihüol t)f AtliL-ns ut tliu llciaiitn of Aijros:

Jtev. des it. ijr. Vi (1S93) S. 1-17-148. liiiialt^an-

gäbe un<l einige Bemerkungen. P. Ia Brau
Weber, ü., Dinair, Winnes, Apamcc Cilmlos:

lief, des ii ttr. VI {18!t3) S. 148. Besomlcren Dunk
venlienen ille Karten und Pläne. Der Verfasser zeigt

grolae Ort«- und Litteraturkenntois. TL Reiitarh.'

Wentzol, Georg, Die OOttinger Scholien zn

NikiimliTs Alexiiihnmiaka; /iVr i t. ffr. VI (189.3)

S. 14h U'.i. Sebr gewissonbafle Arbeit. Niltzlidicr

wäre eine Ausgal)e iler Göttinger Sclidlirii gewosCO

ob diese |)roviboris4-bc Studie. .-Iwrj. Aftc/iei.

Zimmermann, E., i'buugsstttcku im Anschlufs

an CieerOM 1. Rede de inpwio; 2. CatOinariaclie

Reden uml Sallusl« Gatilina: Liifiunnsium 10 S. 3.')0-

351. 1. ist Ahr Untcr-II noch zu schwer, sonst gut;

auch i. kann trotz eini;.'er Milngol im Deutschen mit

gutem üowibscu cuipfohleu werden. Wemu

Vemichnia nea erschieueuer Bücher.

Serbin, A., Bemerkungen Strobo» Iber den
Vulkanismus. DisB. Erlangen. Berlin, Seyffmit. *

63 S. 8.

Symbolao Pragenit». Feitgabe der deotsehen

Ccsellscbaft fttr Altertumskunde in Prag zur 42. Ver-

siiiiiinluug deutsober l'liilol(it,'i'ii. Wien, Tempsky.

ll-l S. 8 mit 2 Tafeln .f( S.

Usging, J., Gracttk ok Uomcrsk melrik. I^Obca-

bavn, Cmildendal. 208 8. 8.

Wicgaud, l"r., Imik' W' ni 1' i irin durcli die röiiii-

seilen Katakomben. Leipzig, Deiehert. 39 S. 8 mit

mit 5 AbbfMoogen. UK0,75.
Xenuplion** Hclleiiika. Fdr den Scbidp^brnuili

crklilrt von /i'. (irvssfr. 1. IM. (iotlia, l'erlbis.

Text VI, 46 S. und Kommentar 4i) .S. JL 1,20.

Zauchi, V., L'Ecuba e le Trojaao di Kurivide,

Studio critioo-letterario. Wien, Konegen. VIII, 356 S.
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Hrrict ti$»mff SflB

TtriitrltHU tu» trukmtnur Biclitr DOR

Im>- llri r. II Vrrfasscr Vi>ii Prnuniiiiii'. ri
. I »i--. rt.it ium ;] rml ^"iL^t i^;.'!! ( . i' In «'.'i'li ii i:..li.-;..ii.

Küzciisioiiiiezriuplare anlLORertni-ra Veriu^Kbu^ltliaixlUiug. iicrlin S\V., S^^huucbcrgerHtr. 2i!, einseudeu xu wollen.

Hcrpn.sioiien uu<l .Viizci^eii.

J. La Aoobe, Goiuraentar /u Homers Odvssre.

4 Heft«, 160, 106, 72 u. «t; S. Prag, Wien and

Nach iuuger Zeit liut La lioche seiner E2r-

kllmng der IUm einen KommentAr snr Odynee

folgeil lasscu: aber wenn er sioli frülier ;in einen

grül'soron Kreis von Momi'rleHern weii«leto, so

rechaet sich die jetzt vurliegende Krkliiriing unter

^ SamnUmig der 'Sohalkomineutare', wflcbe im

Verlage der riilirii^m Vfrl:if^sliuelilianillnii«x /u

erscheinen im IJegritt' Sie ist aber, wie es

iu der Vorrede heifst, 'das Ergebnis einer lang-

jihr^imi Beschaftigang mit der Odyssee sowohl

in ;iii(sfr dur Scluil«.'" mid "hut sich lirri'its

beim Unterricht erprobt'. La Koche versiciiert,

'nüt diesem Kommentar, den er sieh im Laofe

der leteten zehn Jahre zusamnicii^i -ti.lU luit, h k Ii

jetlesiiial lallten l']rfotLr > r/M-\\' zu huln'U. hör uh-

geheude Direktor übenuucht seiner öcliule aUu

gewiasermafsen sein Vermiehtnis. Aber dies ist

80 reich ausgefallen, dafis es nicht fBr jt-tlo Soli nie

aniirlmiliar i-rsrlicitit. "Dfr Haiijtf/.weck' <li'r Kr-

klurnng war, 'dem .Schüler »oviel zu bieten, als

er bei der Präparation enm Verständnis dee

Dirhters braucht und dadurch die Arbeit in der

Schule zn erleicliteri! tnnl t's /.u iTinügliclifii,

auch in kürzerer Zeit viel zu lesen, ohne dem

Hchfller den Gemif- iUt Lektiin- zu vcrkihnmiTir.

La Roche snobt demgein.'tl's (I.'h S* liül.'r vor allem

in lexikalischer Hituichl /.u uatersiützeu: ja er

bringl so «ahlreiobe ObenetRongshilfiBn, daA du
Lexikon i1,;i'!!irch fitst flberfl^i^'-:ur i^ird. ist

es ja allerdings der nenerdiugii luelirt'ach vertrr ti-ne

Standpunkt, dafs man dem Schüler die 'meelia-

nische' Arbeit des Vokabelanbohlagens ersparan

s<ille. Aber ic^h fürciitc, dal- iitati die ntfisfiK,.

.\astrengung, die für den Leritendeu dauiit ver-

bunden ist, dafs er sieb über die Ableitung der

Formen klar werdeu, die Bedeutung, die ein

Wort an vorsniiiedftirii Sirllt-i; liat. vriu einer

^Grundbedeutung herleiten und IVu* den Zusumnieu-

hang feststellen rnnfs, bei weitem nnterseh&tct.

Selbst die mit 'Iimu Sciir. ilu'ii verbniidene Not-
wi'ndi[;koit^, das Ijn/i-Iiie seliiLilVr in- .\ii^'c zu

fsusen, hat ihreu W ert; denn Iiilu diis \\ urt-

bild tiefer und schärfer einjirägen. Anob hier

jrilt der Fiscliartsehe Ausspruch: 'Wiui geschieht

schwerlich, das wird ehrlifhl' l'nd sidiüclsliidi

mufs der Schüler doch überhaupt eiumal ein

Lexikon gebrauchen lernen! Das lernt er nicht,

wci'.'i man ihm aii-i^. fiiliiif Präparatii men in dio

llaiid tiii'lit. Ks ist wahr: Homer hat IVtr den

Aufaiiger grolse Sehwierigkeiteu. Darum ist es

die Aoljgabe des Lehrers, anniebst durch Vor-

bercitnnj^ in der Klasse seine Schnk r zti tmter-

.stiii/cn, aber sie auch uiierl>ittlii-li anzuhalten,

uachzuprUpariern^ uud die i'räparatiou answoudig
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zn lernen. Oer Segen solcher Arbeit bleibt nicht

aus: bald wird ea, bei dem formelhaften Charakter

der homenMlMn %inehe, triebt nötig wein^ Ober-

MtungibilfeD null Tokabeln in der Äasdehnnug

nnzngebcn, wie es fler vorliepende Kommentar

thni. Homer iat kein schwerer Sühulsclirifuteller,

naeh Goetiie eofpur der leiebteeie: ee ist gerade

ein grofser Vorteil des Gjmnasiams, dafs es seinen

Schülern einen ebenso bedeutenden wie vcr-

hältuismälsig leichten Klassiker darbieten kauu.

Aneh der Obenetrang bereitet der Dichter nir-

gend zn grofse Schwierigkeiten: pafst sieh

unsere Sprache der griechischen doch überhaupt

gern and geschmeidig au, da sich unsere eigenen

Kiaaeiker, denen die denteebe Spraebe ibre Ans>

bildung verdankt, gerade um firieehischcn niid seit

Volii vor allem auch an Humer gebildet haben.

Der yoisfecbe Homer Ton 1781 ist ein Meister-

werk der ÜbersctznugskuDst und im ganien aneb

heute noch ni<'Iit iilKTtruffi^n : weder gar zn wört-

lich noch zu frei, behält er gerade Koviel vom

Originale bei, daft dem deutschen Sprachgeist«

in der Übertragung kein Zwang geschieht. La Roche

hat bei der Ausarheitnn!^ seines Kommentars das

Hauptgewicht, wie er sagt, 'auf richtige und zu-

gleidi gnt dentsehe Obersetmug gelegt*. Aber

gerade in dem letzteren Pankte hat jsr schwerlich

immer das Richtige getroffen. Indem er nich ilem

modernen Ausdruck zu sehr aupaiiit und seiner

Neigung m Boharfer qmonjnriieber Untweehm-
dang zu sehr naebgiebt, io«lem er /.n viel nuan-

ciert, entfernt er sich weit mehr, als billig nn 1

nötig ist, vom epischeu Ton und der Einfachheit

der bomerisehen DanteUnng. Idi wZble ein Bei-

spiel, a 272 f. fordert Athene Telemach anf:

niffQad» nSott t9iO» d' Irr* ituQtvqot iaiiay. An-

nerliniag 87 d«a Anbangi bandelt Ober die Cbw-
setznng von ,uii.'>os nud fiihrt aus: '/ur^M? überall

durch 'Wort, Kede' zu übersetzen wäre gefehlt'

(so). Nun folgen gar viele Obersetznngsvorschläge

für die verschiedenen Stellen: Rat, Wamong,
Vorschlug. Antrug, Nachricht, Kunde, Bericht,

Wunsch, bitte, Bescheid^ Antwort, Phui, Vor-

haben, Verabredung, Aniferderang, Aaftrag, Vor»

schlag, Besprechung, ErzTihluug, Geschichte, Befehl,

Gespräch - jji selbst Geheimni.-*, kur/tun ftir ein

griechisches Wort fast ein Viertelhundert deut-

adier Worte: itv9op nitfqadf nüat» speriell soll

httTseu: 'thue ailen deine Meinung kund'. Ge-

wifs ist d;Ls der Sinn der .Stelle, alier keine Über-

setzung, die den Ton des Originals trifft; denn

der Dichter will benrorheben, dalh die Meinolf

in Worte gekleidet sein soll, nnd gerade diese

Absicht ist in der Erklämug von La Roche nicht

angedentet. 'Rede vor der Venammhing' nnd

'Rede das Wort vor allen' h it Tols, 'Sprich

da vnr allen «licli ans" hat .Fonlan übersetzt, und

so ist dem Sinn und Wortlaut genüge gethau.

Wie adiief Obersetzt La Roebe ^eidi w«ter

jS314: vt'V (T Hit dij /u/;-«? x«j älXtay ftr^oif

tlxovtav nvyi}(tvofiat durch 'den Rat anderer ver-

nommen habe': dxoviav ist ganz ausgelassen und

Ar die episobe PSrbnng des Ansdroeks nicht ge-

sorgt worden. Wiedenun haben sich Vofs und

Jordan nicht gescheut, das von La Roche beau-

standete Wort *Rede' für nv!h>^ einzusetzen. Auch

mit der Übersetxnug von egya muht sich nnser

Kommentator viel zu sehr ab; in den meisten

Fällen läfst es sich wh-klicb auch im Dentsoheu

ohne Zwang durch 'Werke* wiedergeben. Wanmi
soll man z. R. 3'29: ot^x d^iCt atntet j^yw nidlt,

älnil'.ch wie Schiller im Siegesfeste sagt, 'Hnses

Werk mui's untergeh'n', übersetzen: 'Böses Werk
gedeihet nieht'? Wamm fBr mtXtft^ ifya

das modern-prosaische 'Beschäftigung mit dem
Krict!; (dxs Kriegshuiidwcrk)' und für dahianta

iqya 'Beschäftigung mit dem Meere' wählen? Und
ftr iumd ifya ist der Aoedmok 'annatue Zeug*

gegen den gnteu Grschmack; auch mit Cl>er-

setzimgen wie mit iler für fi 443: jw^ffffw d' iy-

dovnt^aa vorgeschlageoeu 'er plumpste hinein',

«ufBr La Roche freilicb Vorginger faet, kann ich

mich nicht befreunden: das Wort 'plnnipeu' oder

'plumpsen' gestattet nnr komische Verwendnnir.

und Vofs hat es daher mit glücklichem Takt ver-

mieden. Ebenso halte idi «ne ao naebllange

Ausdrucksweise, wie wir sie 9 733 für loüvfttvi^

nt-Q üuden 'so eilig er es hatte mit der Hi^ise'.

wo Vofs in der 1. Ausgabe wieder gewandt uud

sinngemftik ftberaetit: 'wie sehr aneh aem Hers
ihn dahin trieb', für nnstiitthaft; gans befremd-

lich klingt für w nönM (Anh. ü) ein 'Donner-

wetter' oder 'Potsctansend'. — Wenn La Roche in

der Vorrede bemerkt, 'dab er Fanllefatelfan aaa

alten Schriftstellern, wo sie ihm znr Erklärung

dienlich geschienen, nicht selten angeführt habe', so

mnft idi diese Thaisaohe vom pädagogischen Stand-

punkte ans Ar redit viele Stellen bedanern. Er hat

mit (lieser Meni^c von Citaten zwar den Beweis ge-

liefert, dal's er die griechische Litteratur mit Fletle

nnd mit stetem Hinblick auf seinen OiohAn' geleaen

hat, und eine brauchbare Sammlung von FiaiBllel-

stelleu fnr Philologen geliefert ; aber warum sollen

Schüler auf Schriftsteller hingewiesen werden,

die aie nicht einmal dem Namen nadi kennenf
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Diese Altcr*sfnft> «in! am lic<;ton durch die Er-

taoeraiig, Verarbeitung und Fnichtbartnachung

von Bekanntem gefördert. Hinweise nnd Anf-

xShlnogen aw den späteren Epiknro Apollonioe,

Nikiinder, Oppinii und Quiiitus Smyniäii-i. aus

Tbeogiiia, 'Etupedukleü, Tbeokrit, Aristupbaues,

^nieophrast, Poljbins, Josephns, Älian, ja sogar

am dam pseadoptatouischeu Axiochos imd Sotndes

TOn Maronpa, die I-a Koclic bietet, inöirfii den

Fachmann interessieren, aber in einem iSchul-

kommeniar ufeaolohe Galehnamkait— «Km itv (iQo-

(ol tttft — errt reoht eiiel Ballutl Viel nütz-

licher wäre PS ^eWeseii. wenn am deutsclieri

Dichtem, die im Uereich der Schale liegen, Farallel-

teUeD baigebiaebt worden waren. Oder war die

Rftdutcht auf den Lehrer, dessen Thiitigkeit nicht

zu enge Oren/.en gesetzt werden sollten, für den

Verfussjer uuch hier bestimmend, da er die 'iSach-

erkfibmii^ nimeirt dem Lehrer QWlaaeen hat^?

leh iSrohta, dafs, wie anderwärts zn Tial* so hier

zn wenig geschehen ist ; denn da es unmüglich

ist, die ganze griechische Odyssee in den Uuter-

riehtHkanden zn bewiUtigen, lo hätte gerade der

Saeherklämng ein grüfserer Kaum ^ewälirt wer-

den sollen: denn für diis Hpraeliiiche findet der

Schüler in Lexikon nnd Grammatik liulebrung,

aber Ar die Saeberklürong fehlen ihm bei Minea
Privatstudien oft die Hilfsmittel. Wie reiche .\n-

reguug hätte der Komnient^ir gerade in dies-

r

Hinsicht geben köuaeu, und wie spärlich sind

di« beiBgüchen Bemarknngen an^gefellao! Ja, ne
sind nicht einmal immer klar nnd Terstündlich.

Zn X 271 bemerkt La Roche gelegeutlicli des

Namens '£mxä(rr<j für 'loKÜai^, dal's die drei

TBohter dee Agamamnon bei Homer (# 145)

XQra6!hfnq, yiaodixti und ^Itfiamoan hcifsen, *bei

den Tragikern die );oideu letzteren ''HUxiQa und

*l^l^ima (Soph. El. 157 liflavaaaay. Meint er

DVD, dafs SopboUea unter Iphiamwa, die mit

ClirvHothemis, der Mutter gehorsam, im Hause

lebt, Iphigenie verstanden habeV Ich glaube, dufs

der Seholiaet rebht hatte, wemi er vermutete,

Sophokles habe, wie der Dichter der Kypria,

Iphigenie und Tphianassa für verschiedene Per-

sonen angesehen und gemeint, dem Agamemnon
seien vier TSchter geborai. Aneh grammatisobe

Dinge behandelt La Itoche nnr selten, — öfter

in Form von Fragen wie n .'»0: '()rjnüviü)v ff? . . ,

nödttf, was för eine Konstruktion';'' f* 62: 'iiH-

vtUj welcher Modus? vgl. zn d 389*, Z 126 Sr«-

f^ftOfim, welche Form?' Aber solche Fragen

nützen erfahnmgsgcinärs nichts, weil sich nur

wenige Schüler die Mühe geben, sie zu beant-

worten; "»crade liiUte also der Konomeotator

getrost dem Lehrer überlassen können.

AttBOsehlieftea waren ans einem Sehalkom-

mentar die in eckige Klammem gesetzten, die

Lesarten angehenden Henierknng<Mi. die der Text-

kritiker, wie es scheint, mehr seiner eigenen Nei-

gung als dem Zwecke dei Kommentars dienend,

immer wieder eingestreut hat. Es sei hier QbcK^

hftupt ein Wort über den Ti xt hinzuzufügen ge-

stattet, welchen La Koche seinem Kommentar zn

gründe gelegt hat. Denn er hat neben seiner

erklärenden Ansgabe in der Tampsky-FrejtagMshen

Hildiothcca s'^riptorum Graecomm et Romanomm
zugleich eine Ausgabe der Odjssee in utum aeha-

larum erNhetaen laseen; wenn hinzugesetzt wud
ft commentano iiistruxit, so i.st eben der besprochene

Schulkoinnieiitiir gemeint. Ks entspricht nur der

Erwartung, die man nach den bisherigen Leistungen

des HerancgeberB haben mofete, wann man TOn

vornherein annehmen zu dürfen glaubte, dafs auch

der jetzt gebotene Text wesentlich konservativ sei.

Aber er ist es viel weniger als deijenige der

grölboreo Ausgabe, gesebweige denn als Lndwidis

Text. Der Herausgeber möchte, wenn auch bis-

weilen nur seliiichtern, der neueren HoTnerforsrhnng

Uechuuüg tragen. Er meint, den Text nach den

besten Quallea festgestellt nnd diese nnr dann

verlassen zu haben, wenu sich die Cberlieferuug

als unhaltbar erwies. Aber in der That halien

wir in seiner Textgestaltuug dieselbe Halbheit,

wie wir sie in dar Anlage des Kommentars ge-

rügt haben. Wie der Verf. sich dort weder auf

den Standpunkt der Schule noch der Wissenschaft

stellte, so steht er hier weder auf dem Boden der

alexaadrinischen Cberliefemng noch der neueren

Sprachforschung. Die .\bweichnngen von den 'bis-

herigen* Texten werden S. IV' des ersten und S. III

nnd IV des dritten Heftes aufgezählt. Unterwirft

man diese eva&e Revision, so wird man swisdian

den Änderungen des 1 und 'A. Heftes einen bedeu-

teudeu L uterschied wahrnehmen. Die erst« Auf-

zählung besteht ans einer doppelten Reihe von

12 nnd von 6 Stellen; keine einzige dieser Ab-
weiehnngt'ii vnni gowütinlichen Texte hat früher

in der groik-n Ausgabe von La Roche Aufnahme

nnd nnr i^itt^ X 371 nnd Dindorfe ^ydotnov ^ 261

Erwähnung gefunden. Was zunächst die ersten

12 Stellen betrifft, so ist fiir diese aneh jetzt

wieder nur für tqvn^ (* 384) Drakon de metr.

p. 86 als Quelle genannt, nnd man mnfs daher

annehmen, dal's sich La Roche als Urheber der

nl>rigen 11 aufgenommenen Lesarten ansteht. Ich

bemerke nun demgegenüber, daiii für i. öb4, wo
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der Heriiusgeber mit ncimtzuut^ des Soliol. Huri.

dtipätity nifetf, otd' sclireibt, I5(jtho, für «^tv

l 607 DQniaser und für äkXü i n 44, was La Roche

fflr ^bener* all <Uia ta erklirt, Nraek die Priori-

tSt haben: nneh lintjJ427, wo mit Hilfe von ^-f IHl

— es hätte iiucii an den 7. homerischen Hymnus

V. 33 erinnert werden können — efiTTQtjuey statt

inQ^<ttv in den Text gesetzt ist, schon Pnyue

Kiii<xiit in seiner Ausgabe n'TTotj'Hty gelesen. Für

die übrigen Änderungen, a 3ü2 {iumi.^' imitv,

d 649 aXluf, f m Ol, t 178 ^«*', l 286

fktcmii\ -JO t/oi m und X 371 o% ii tot scheint

La Hoelie keinen Vorgänger zn h;ibcn: vfjnrnZ^i

nud ot i4 roi sind beachtenswert, obwohl die

letstere Vermotang im Kommentar nooh mit

Zweifel Torgetragen wird. Von den folgenden

(I Ändernugeii stützen sieh zwei. uynar.un!>iit

d J81 — nicht 102 — und xtkn'i^fityiu d 274

— niebt 276 — auf aebwoche baodsebrtftl. Ge-

währ; die Tier anderen sind Vermutungen: doch

stellt von diesen x' *)j<tii» !h 147 sehnn bei Zomir.

Lex. 021, ist »iiüter von \'ols zu Amt ii02 vor-

geaehhigen nnd sebon vor Naock too Bekker* in

den Text gesetzt worden; aacb 580 dachte .ler-

»elbe 'jelehrte bei'eits an ftiftv. Interessant ist

es, wie die beiden AuHgabeu vou Cauer und Lud-

wicb sieb an den früher sebon bekannteot von

La Korbe nnnmshr iOr notwendig gebultenen Aii-

demngeu verhalten: Ckner bat nur 3, d bMi,

ij 261 und & 147, in seinem Texte, Ludwich nur

^ 261; so Tenebieden sind die Ansiebten der

Neueren, und soweit Ljelit ein Iluinerikor, der ohne

Not nicht ändern zn wollen verspricht.

Noeb bunter gestaltet sieb das Bild, wenn wir

das VenMicbnis 'der wichtigeren Abweiehnngen

ile> 'l'extes von ilen liislierigen .\ n - ;i r n '«o)'

durchmustern, welclies in lieft 3 dieses komuieu-

tam enthalten ist. Von den dort angeführten

28 '.\li\\eioliuugen' stehen 12 schon in einer der

'liislierigen' Ausgaben, niiinlieb in der vnn l/i l'oehe

uns den Jahren 18G7 und Ititiä; uubekuunt waren

davon nur p 323 f»* intaitn, wie La Roche nach

e^^ner Vermntnng jetzt liest, nnd m v.) m<; di

fih' ntQt XfTt'Of oniXfov, uyyjftokoy di irrt

tpvx^, wie er, seiner Meinung nach, gegen alle

Hss. anfgenommen bat, wSbrend nach Ladwieb

tif die f.es:irt eines Heidelljerger Codex ist. Der

Heransgeber hat sicii also jetzt en(<bIossen, an

14 Stellen, wo er seine jetzige Le.sart bcrciu

frfiher kannte, seinen Sitereu Text cn andern.

Di.- St.'Um sind f 123, o ü24, n 7!f, q 418, 344,

n 21n, 2;5.S, 203, 2C.'), v 237.
<f im. 2irj, ih rrj

und w 2t>(>. Au den angegebenen 2iS Ötelleu

stimmte Ln Hoelic friiber mit Ludwieb .'!ni;i1. mit

Cauer 2mal. mit beideu zugleich ITmal überein;

in dem jetsfe Torliegenden neuen Texte bemeht
Obereinstimmnng mit C. 1 1 mal, mit L. 8nia],

und an 7 von jenen 1 1 Stellen haben C. und L.

dieselbe Lesart aufgenommen; sowohl von C. als

anob von L. wMcbt La Roobe ab; v 323^ $ 408,

0 451, 524, 546, n 79, q 212, 344, a 88, 20f,

•2l>3. V 237. i( tn4, 202, tl< 52. w 1!>. also IGnial

unter deu vou ihm Heft III aufgezählten Stellen

und lOmal anter den 16 Abweiehnngen von seiner

gridseren AnsgivV>e. Selb-.t ein Tadutfit sdient sicb

Li! Hoe'ie jetzt nieht n 7;> tlir .S-rrrr«) niv .nnzti-

erkennen: er betrachtet es als Konjunktivform,

obwohl Itnüu sonst stets Fatnrmn ist, zwei Fntnra

folgen und der Wrsanfaug lariM fitv sicli auch iu

.lern gleiehlauteudeu Ve)*se p hhi) — </ XV,^

0 '.i',)>i und d 557) wiederfindet. Als formelhaft

ist der Vers fertig binSbergenommen, die noeb-

malige Andeutung des Objektes aber, nachdem

der Hauptbegritt' liy ^Hior (vgl. V. 70^ durcli den

Zwischcuäutz ^/iti ituf ixuo öiiiita von seinem

VerUnm getrennt ist« mit dem Tone da* mflnd-

lichen Rede sebr wohl vereinbar. Übrigens wUrde

num irren, wenn man glauben wollte, die eben

liebandelten, von La lioche aufgezählten Ab-

weiobnngen *von den bisberigen Ansgaben* seien

die einzigen: jed.-s beliebige Boch der Ody.sfee

zeigt zahlreiche Verschiedenheiten von La Koches

Proekdosis, uamentlieb in der Interpunktion, in

den Absätzen, in der Enklisis, in der Dfiuesis

beispielsweise, nur l-Hfirao^ ausgenommen, bei

den mit d zusammengesetzten Wörtern, wenn

das Adverbinm in der Senkung steht —, aber

auch in der Zulassung von Athetesen. Wenn es

begreitlicli ist, dals I,a Koche eine Anf/ählnng

dieser Einzelheiten vermied, so ist kaum einsn-

sehen, warum er s. B. v 78 und % 1-^8 niebt mit

in die Liste gesetzt hat. Denn an «rstorer Stelle

ist uyf()()iTr lor Mm :^rßüi eine Nenenuig, von der

weder seine grülsere Aufgabe, noch Bekker, Cauer

oder Lndwieb etwas wissen. ÜberKefinrt ist di't^trr-

fovf, wofür Kriii,'.'! !> : onl.t ifop nud Caner. den Ana-

logieen entspreelieiid, utf^QQlnrn'y fordert. Nach

La Koche soll 'diis ursprünglich konsonantisch uu-

lantende Sla Position bilden*. Die Möglichkeit,

il ii> .1 III so sei, deutet auch van Leenweu Enchi*

ridiuni diet. epicae p. 17!i an, der ebenso schreibt.

Da aber daä o der Wurzel äX an 3ü ötelleu ver-

schwanden, ans 82 Stellen niehte gefolgert werden

kann und es an 48 Stellen fiir das Metmm gleich«

gültig ist, ob man a znläfst oder nicht, so ist es

au den wenigen (iiüt y 78 5) Stellen, au denen
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sowohl ilor iliut iils auch üie \"«'rlilii(fennig nii sicli

gerechtfertigt ist, nieht gerauu, uacliwirkcnde

Kmft eines unprQDgKeh aoliiateadeD KonaooMiteD

aii/inifInnen, x lial)Pn die in«Msteii Hss. X'C"'^

tt doi>iia, und so auch üekker, La Koche Cauer

and Ladwich; jetst zieht der Linaer Gelehrte

plötzlich äovQa vor; auch inl notfiiytc

ist ihm ft 131 jetzt lieber *schoii weisen der Im-

koliacheu Diärese'; Bekker schreibt gleichfalls so,

ÜMteir 9tai <)* gnt mtnivtf tMtf, Lndwieh aber

hnimflivtc Uiich Auttlogie vou iTtiovQog, imßov-

»öXoq, irtnifirifwQ, tjniitniovi fttjXwy. Zu treiitnii

ist sicherhch a 273: */tol d' ijii ftä(}iv(i<u eatuif,

m» nach Lndwieh thnt, vwl ieh möchte daher

auch i^fal (T ini noi^i^itg tiniv für das Richtige

liaitcn. Diifs Ari>tjinli intnotitnt? la«, wie

La Koche augiebt, liifät »ich durch eiu Zeuguis

hier nicht belegen. Untgekehrt iat die Cber^

Hefernng, welclicr Heft I 8. 122 folgt: 'tJ — nicht

— 705 Oiihiir di o\ saji^t-fo (Aristarch tnxfio)

(stockte)', sicherlich so im verbesseru, wie

Lehn es geäian hat: ai ^^len^sd^jev liixtte*-

JvjtoüN Y'^Q tlitv o't YQciifofitc ^firxtto\ uvti tov

f4vti9 (Lluhv. Ari»t. I 54'^). Aufuahmc iu die

Liste hätte u. a. auch n '6b\ verilieut, wo die

Hss. auf die Leaart OS nm mty rfpf*' 6r* oq'

^^[Kfirofioi idf t-rja fülireu, was erst Ahreus,

l'hilol. VI, IS.')!, S. 'i'», iu HQ>]to 5i' l-ifufifoiio;

geäudert hat. Ihm ist La Roche allerdings bereit.^

in der Aosgabe Ton 1868 gefolgt, aber noch

fiekker- verharrte, wie Ludwieli, bei der Ül'cr-

lieferuug, die t'aaer jetzt ebeufalls verlassen liat.

Nan ist der Hiat in der weiblichen OStnr des

KuTscs bekanntlich twar gestattet, aber aueli

die l berlieferuiv.,' miaiistölsig. In diesrin Kaüe

wird sie durch h i>4U: Ov sito nüv iiq^io inoi, öi'

uq' rj).v9iiv ttdtol gesehOtzt, und eben deshalb

scheint IJekker ihr tren geblieben aU «ein. Ander-

seits wäre die Konjektur vun Alirens nn sieh auch

statthaft, wie tt 1 1 Oi' uui nüv t'iq^to efio{, ött

beweist; aber man braneht nieht zn ändern: nicht

ti^^io öl', sondern nur fior;'y öi' haben einige II.v<<.

Doch ^enuff; denn ieli darf die.se He^ipreehnng

nicht wohl noch weiter ausdehnen. >Su sei denn

nnr noch bemerkt, dafs der Druck zwar gnt, aber

nicht immer fehlerfrei ist: so findet sich /u ^ \12

ntfil di fr'//ffc. T S. ]2S ix miy).o)c, S. l.'i-.> lies. •

Theog. yyot d' ot'd' tjyolijtff statt lies. Tlieog.

551 m)^ irt^fif, 8. 145 /tilmva statt

II 8. 72 za il 135 2mal die Acceiituatlou

ältX^XQ'*^- ^- 45 ixyth'Krriftg anstatt -yfXäaac,

X 252 im Texte oi S'§ tür o't t'$ n. s. w.

Stralsund. BnA, PejtpnVller.

Piatons Apologie dos Öukrates und Kriton.

Für den Sehulgcbraucb bcarb. von Dr. Ed. Goelcl.
2. Auflaiie. ruderbont 1893. F. ScIlOniugh. 8**.

X u. S. A 1,20.

Au seinem Text« hat Ooebel in der zweiten

Auflage dieses mit Recht viel gebranohten Sohnl-

bnches nur wenig j^eäudert: .\iiol. "2011 ti (•'(

frV.^j^dly fx^i (gegen t^n der 1. .VuH.), 21 C dtaaxo-

nwv ovv toiHov (vor der Parenthese, während er

in der 1. Aufl. vovroy in diese einbezog), 22CO
Jri'yJ);' .... f^rf/; (flir %vyi]dtti> .... f^(iny'), '2.')('

(•) ^ity (während iu der 1. Aufl. trotz der richtigon

.Vbteitnug in der Anmerkung m *t&» geschrieben

war), 34 K löy ^ux^äri; (statt lö 2(>jx(^i(ajn), 39 13

jetzt [iTc x«x»«c| und 6ifXwy (für h(f).un'), 11

C

> üXj.ovi ftVQloi'f {oi'i) üy tti tinoi (in iler 1. AuH.

ohne orf) und dl^dr /tftti' (früher «/.ly-V^ [iatty]),

im Kriton 53E oi'tm ^fifuj;^; dürfte, vuu einigen

InterpHnktionsänderungen wie 45 D abgesehen,

alles sein, was ilieser Art begegnet, ohne dal's das

eine oder andere besondere Aniteerksamkeit er-

regte. Ilaeberlins t^lixotdf nf(i ovftq üydf>f<;

(f. yi()Ovifc) zu 49.4 wird, wie dies öfter geschieht,

nur iu den Aumerkungeu befürwurteud erwähnt,

Kans ävTtduaX» (f. dötiutif) xa 29B unberfick-

sichtigt gelassen.

Diesen Aiideruniren gegenüber ersoheint fast

anffalliger, was (Joebel trot« ernster Bedenken

unvcrilndert beibebalteo hat. 23 A schreibt er

noch immer xal tfeUmtm loi io ?J)nr löy Im-

xnäit}, wobei er das jovro ilureh ojrntq üy thtut

aufgeuommea werden lülst, obwohl es nicht an-

geht, dies von ipt naqdiftYfut nwvifttvo^ zn

trennen. l]s soll anerkannt werden, dafs Goebel

anf Sehneiders Henierkiiiig im 'Jahresberieht' hin

die L borsetzuug des ifannm iu der Aum. zu

dieser Stelle berichtigt hat, aber was er derselben

sonst uoch (auf S. ,SI) binzagefügt hat, ist anch

in der Wahl des Ausdruckes ('hat im Vorigen

keine klare Beziehung, sonst wäre ii. s. w.') höchst

naglfioklich. DaTs dem Schrates trotz 21 C nicht

die Absieht znge.sehriebeu wenlen darf, das Orakel

zu widerlegen, wie os die Lesart i"*'« juo» xai

dvikfyxioi 2'2A nötig macht, wurde iu dieser

Zeitschrift 1892, S. 871 f. dargelegt. 24A ml
ii'f TJuXtiiTctny, 'M \ fitj i-ntixu» df a(M xal Sf!

• ((iio/.ot,,fj,: ;}J B xai ivayiiu hf'rjfftnafir^v

werden ganz unhaltbare ülosseuie im Texte be-

halten; anch 25A et hathinaiatat ist mir dnrch

A. Polaseheks Verteidignngsversuch ((ist. Gjmn.

1890 S. :W7) uicht erträglicher geworden, keines-

falls aber mit dem ähnlichen Cilossem loi^ iyötxa

37C dnrch Bemfong auf 18C dn9lt»f0»iiivoo
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ovöeyof zu retten. Auch Xi Ii wird uu d^tüy
and d«r mit dleaw Konjektur bedingten Pftren-

tlieae festgehalten. Ijf) ß orte t'/tSf nottXy, die

InterpiiiikHon iu 37 C oi' ydQ /loi, yorfiaia örtö-

ünotiaw, 4öE navGai ot luiiu iiftuititf, du»

alles sind Dinge, die dämm, weil sie wkderkehreii,

nicht aufhören werden, Yerwundernng zn erregen.

An deu Anmerkungen ist, wenn iiueh im ein-

zelnen die iiachbesscrnde lluud de:> Verf. nicht

SU Terkranen ist, im groTsen and gansen nur die

Anordnniig geändert: sie sind mm hinter den Text

gesetzt. Dabei hätte über auch die Art und

Weise, wie auf diesdben verwieaca wird, um-
gestaltet werden sollen, denn, wenn es aneh jetst,

wie bei der friiliereu Anordnung, in solchen (Zi-

taten beiis: 'vgl. zu \HC\ ao uula zuuächat die

Stelle im Texte iinchgeüeben werden, nnd erst

dauD kann nach ihrer Kapitel- nnd Zeilensabl

iliescr Weisung nacligi'koiiuncn wordi-n. Trotz-

dem iät aber diette \'en»etzung der Aüiiierkuugea

nnr sn billigen; der Verf. selbst infsert sieb mit

Unrecht ><> kiilil über >ie, denn iiuch der tüchtige

Ijclirer wird MÜHbriinchen lii lu r vorgcbctigt sehen,

alü er sieh mit ihrer nicht iu jedem Falle unzweifel-

haften Verbfltnng befessen wird.

Am erklärenden Teile der Aninerkuugeu Obri-

geus wnr wdlil aneli uiilit viel 7A1 iindi-rn; diese

sind so schulgemüik, dul» ich oben uur da» Lob
wiederholen könnte, welches Ton so vielen Seiten

der ersten Auflage gespendet wurde. .Anders aber

scheint es mir mit jenem Teile des Kominontiirs

KU stehen, der auf Textkritik liezug nimmt. Uoeiiel

sagt in der Vorrede sehr richtig, dafs «derartige

Krörternngen unter rmstSttdeu »ehr frjnlcrlich.

ja sogar uuerläCslich sein können', nml er l» -rininit

auch diese Umstäade ganz zatreü'eud damit, wenn

er erfcUtrl, idie Beq»reeho]^f emer Lesart solle

nnr insoweit eintreten, als sie von der Erklärung

der Worte oder dos Gedankens gefordert wird

und ftir das richtige Urteil vou Belang ist*. Wenu
man aber seine eigene Scbolansgabe nach diesen

( IriHKlsiitzeii lifiirteilt. st) wird man meines Kr-

achteus zn der Überzeugung kommen, dals ihnen

dnrehans niebt Rechnung getragen wird. Ks
widerspricht ilitu n /.iiiiächst vollständig, dafs der

Henuannische Text zu firnmle gelegt und ;ille vor-

genommeueu Auderuugeu mit grolser (iewisseu- "

haf^keit dmitlieb gemseht werden, da eine

NStignu;^' I^esarten desselben, die zum Teile

ja aus <lcni liente noch unter seinem XaiMon

gebenden Texte sjmrloj* verschwunden siud, einer

Besprechung su nnteraiehen, darobans niebt besteht.

Wenn aber Qoebel *29D das m ror S^ifsf

yatot iu Klummeru äciiliel'st und einer Aumerkuug

würdigt, die den Sebfiler nnr dss eine lehren

kann, mit für ihn ganz inhaltsleeren Worten

herninxuwerfen. so darf der Leiirer wohl auch

au üewis»euhat'tigkcit uicht uachstebeu und wird

einen Teil der ihm sagemenenen Zeit damit

verbringen müssen, d:ir/ult"_'t u, <1al\ die besten
Handschriften 2711 das tiVa» nicht vor innixä,

sondern vor aikijuxä bieten. Eiu Text, der deu

Text eines anderen Heransgeberi anf Gmnd der

vorgeschrittenen Kenntnis der Handschriften und

des Sprachgebrauohes kritisiert, Anmerkungen,

welche alle müglicben eigenen (s. ä. l.VJ zu

52 E) and fremden Vermatangea inr ESrwSgnng

bringen, taugen nicht als (Irnnillagc für die Arbeit

des Schülers, der genug zu thnu hat, weun er

einen glatten Text nach Inhalt und Form für die

Erurtemngen in der Schnlo sich znreeht legen

soll. Oder welchen Wert kann es haben, wenn

üoebel, nachdem er sich durch Kräls Widenpruch
bemBFsigt sah, 21C das tovto» wieder ans dear

Parenthese zu entfernen, nun dem Schüler das

Kätsel anfgiL'l)t, ob es nicht iloch liineiii gehöre?

Ich meiuesteüs würde deu Schüler der erklärte,

hier nicht entscheiden an kSnnen, vnbedmgt Ar
urteilsnihiger halten, ab den, der, ohne durch

umfassende Helesenheit ausgebildetes S|ir!ii ligcfahl

zu besitzen, mit 'ja' oder 'nein* antwortete.

Die Aaswahl dw in der Schnle sn bespreehen-

deu Lesarten, muls, wenn Gewinn daraus erwachsen

soll, dein Lehrer überlassen Meilien, damit er sie

nach dem vorhaudeueu liedürfui.-«sc, aber auch

nach seinen eigenen Kenntnissen nnd seiner eigenen

(leschickliclikcit tveflStn könne. Wo man ihm der-

artige Erörterungen aufzwingen will, wird er ent-

weder Oberäächlichkeit erzeugen, wenn er über

kritische Ztnchen nnd Bemerkungen hinw^zogleiten

lehrt, (»di r er wird die kostbare Zeit vergendeu

und ilabei uocii der in der Jagend ohnedies vor-

haudmiea Neigung sum Kritteln nnd Nörgeln Vor-
schob leisten. Weun man die tn 31 C aw) durJU-

yöftno; nri('t, ^ih>'S^ iitn angi-ftihrte Stelle Xeii.

Cyro]). \'ll b, '61 uicht ohne weiteres als beweis-

kräftig gelten lassen will, sondern, wie es nötig

ist, darauf aufmerksam macht, dafs ancb hier,

wie in allen amlercn Fällen dieser Art. der

Zwischeusatz (b>^ fiuathl ^ytlto 7i()tJtuy) die graui-

nrntisebe .4nakolntbie entsehnldigt, so kann es nur
zu leicilt ixescheheu. dafs ein guter Teil dnr ScbEler

dem Lehrer ein lie><iiiileres \'ergiiügen niaclien zn

köuueu vermeint, wenn er sich bei äbuticber \'er-

anhusnng dufoch gegen die Ansicht des Herans-

gebers erklärt
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Ich habe mich aas dem Gruude aaafiihrticher

auf diMieu Ponkt eingelaaMD, weil ich der leb-

boftwten DbfltMoging bin, Ooebel wftrd« den

Nntsen Bciner Anstraln' mir vermebnilt wenn er

die Enihaltsamkeit uud SelbatbeeobriUikaiig, die

er sann Vorteil« der Schale in den eridärendeo

AnnMvkangeii walten UUkt, uieh anf die kritiaehen

bertrrige.

Au der Eiiileituug uud dem liegister der Eigen-

namen Itat Goebal niebla WetentUdiM geladert,

daa flegüter dm Anmerkongen kt in dioer Anf»

läge entfallen.

Prag. A. Ib. Chriit

Petronii Oena Trimalchionis. Hit deatscber

t'licr<('»/uii'_' »ml iTklitri'iidcn AnmorknngeB TOB

L. i' riodlaiidcr. Lcii)zig läUl, Hirzol. 327 S. 5UK

Eine Einleitung bringt Litterarliistoiriaehaa,

Leibuitsena Bericht über die Aufführung dee

Gastmahls des Trimalchio am Hofe von Hannover

1702, Städtewesen in Italien im ersteu Jahrhim-

dert Es folgt der Text mit nntugedmekten

Variant«!! iin<l mleiisteheuder Oberaetznng.
Den Hesclünfii bilden Aumerknngen nnd ein

Kegiater.

Die KtterarfaiBtonaehen Nottsen aiud sehwerlieb

iinzTifochten. Sie sind in allem Wesentlichen bereits

iu die Hflhanjwche Litteratnr-Gcsoliichte über-

gegangen. Neu darin ist wobl der Hinweiü

dann^ dalk der Mnaiker Meneeratea (e. 73), der

anter Nero, und der Tragöde Apellea (c. 64),

der nntßr C-ili^nla blühte, wie guuz bekannte

PerHunlichkeit^u genannt werden, aU Zeit der

Handlung alao etwa der Anfiing Ton Neros Be-

^erang, frühestens die spatere Zeit Clnmlius zu

denken ist. ErwriHnenswert dürfte sein, dafs

Friedländer Murrha ah ^nelleioht orientalischer

Aebaf deutet (S. 4), eine Dentnng, die sieh sebon

unter den 1,') verschieileneu Meinungen, die Thiersch

1845 aufzählte (Brotier, Mongoz), vorfindet und

auch sonst aoagesprochcu ist (I^enormaot 1873;

Tgl. Biamner T. u. T. III 277). — Von knltur-

historisflieüi Interesse ist der Leilniitzsche Brief.

Die unverfrorene Art, wie der gelehrte Herr an

die Prinzessin Loniie von HobemoUen fiber den

*pot de ehambre d'aue grandenr Enorme' qurieht,

nnd wie der Qbenniitigc Hof den plumpen Luxus

imitierte uud parodierte, ist höchst eharakte-

riatiaah. Die Abhandlung Ober das Städtewesen

«rsobien aohon 1879 in der deutschen Rundschau.

iSie ist friHch uufl ;ui«i'li;nilicli geschrieben und

angefüllt mit lehrreichen und interessanten Einzel-

heiten. HarvetlMben ndohten wir nur einige

Notizen. A) Die 'nm 1330 in Frankreich geuuiciite

Erfindung des weifsen durchsichtigen Glases' (S. 22)

mag richtig sein; doch ist die Verwendung des

(ilases zu Fensterseheiben von vielen iu ältere

Zeiten versetzt, z. B. Blümner T. u. T. IV 4Ü2.

F. Dahn, Urgeeeh. d. germ. u. vornan. Ydlker

III 323. Es ist möglich, dafs diese Erfindung

wie die des Porzellans und Konipasses zweimal

gemacht ist. B) Auch die Strafsenpflasterung

seheint mehr als einmal erfunden zu sein. Daa

alte Pompeji hatte Lavajiflaster, das 'überall vor-

züglich' war. Corilova liefn ein »'Imlif Mim .S.W

pflastern'; Palermo scheint die erste iStadt Europas

gewesen an sein, in der wenigstens die Hanpt-

strafse schon vor 1000 mit Steinplatten belegt

war'. I'nd 'Dresden hat erst im IG., Berlin erst

im 17. Jahrb. Stralsenpflaster erhalten' (S. 24 f.).

C) Kommunen wie Einielne sorgten in den Städten

Italiens für hnmanitäre Zwecke, « i. ^^' isserlcitnn-

gen (S. 45), Stiftungen im Dienste der Armenpflege

(S. 48), Säle uud Ärzte zur Pflege von Kindern,

Kranken nnd Gretsan iß. 49), Vermiobtnisse für

Waisen (S. 65). Ist anoh die ausgedehnte uud

grundsiitzlichc j^nsöbnng solcher Hilfe für die

Schwachen modern, so sind die .Ansätze dazu auch

sebon im Altertume voriianden. Man lese nur

die rücksichtsvollen Anweisungen des Celsus an

die Ärzte seiner Zeit (de med. II 10. III (1, 18).

Der Text ist im ganzen der Büchelers (1882),

dem aneb das Bneh gewidmet Ist. Die Ab-

weichungen sind nicht zahlreich. Bei der Art des

Stoffes, der eine ungeheuere Fülle von Details

des täglichen Lebens bietet, wie bei der LBeken«

baftigfceit der Obeiilislianmg des Gastmahls, daa

uur in einer Hand-clirift so gut wie ganz erhalten

ist, sind solche Differeuzeu der Anffassang unver-

meidlich.

Der Bchwerpnnkt des Buches li^ in der

meisterhaften Ül)ersetzung wie in den gelehrten

Anmerkungen. Ohne sich sklavisch au den Wort-

laut zn halten wie ohne den Wortlaut willknrKeb

zu ändern, giebt das Deutsche Tou und Farbe

des Lateinischen trefflich wieder. Wir haben nicht

verfehlt, auf dieseu Geuuls auch Laien aufmerk-

sam m maehen nnd dureb dies Mittel' Interesse

am xHnusehen Altertume verbreiten zu helfen. Die

,\ninerkungeu aber bieten jene erstiiiiiiliclie l''ülle

uud Mannigfaltigkeit des Inhalts, wie man sie nur

Ton einem Kenner wie FriedlSnder erwarten dnrfte.

Sprachliches und Historisches, Technisches und

Sittliches winl .so gründlich erörtert, dafs damit

mehr aU eiu Drittel des Buches gefüllt ist. W ir

wissen mur folgeadea zn erwibnen. 1. Blies der
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hudnator (8. 199) nicht nur alle drei Standen?

2. Zu l'isaeeimn gtliört aiu-h hitioriimn (S. '210),

this sicli zurrst bei TiuituH liiiJet, währoml es

Nepoä und Curtiu» uuch uuiüclireiben. 'd. Das

ffarum (S. 216) behandelt nenerdingB Bberl, die

Pieohkoneerveu d. Mtoa I8"J-', 40 fif. — 4. Ist

wirklicli oini- 'Hpzieliuiig' der Hi'ilciisart riiua-re.r

snm GriiuinHclien Märcheti vom Froscliküuig und

dem eisernen Heinrich erweislich? Ist das Wa-
chen nicht wie so Tiele iudischcu Ursprungs und

iu Europa weit jüngorpu r>atnmsV Das Spiol mit

goideucr Kugel, wie die verwuuHclieueu i'riuzcn,

die iranderbar flppige Vegetation, der Zanber-

spiegel, ist das nicht alles der Apparat des Orients,

wie or ans Tausend und eine Narlit bekannt istr

iJeuUclie Müdcbeu triiuuien nicht von Kuuig»-

sShaen, die sie in goldener Kntsdis abholen.

Berlin. Mas C. ?. Sehmidt

K. P. Schulze, IJcitrllf,'c zur Krkhkrung der
r (i in i sehen Klegiker. rrograinm d. Friedrich*

Wcrdcrschcn Gymnasiums zu Bsrlio. 1893. 31 S.

8. K. Gaertoer. 1 JL

Seh. tadelt mit Recht die einseitige Richtung

der deutscheu Philulogie auf die Kritik, bei der

die KrkKirimf,' 7,n kurz kommt. Ks macht einen

wublthuundcu Eindruck, wenn in einer Schrift,

welche so zahlreiche Teztstellen behandelt, keine

einsige Konjektur auf den Markt gebracht wird.

ÜborruHchcnd reieh ist die Ausbeute, welche durch

uubüfuugeues iierungeheu au angebliche Verderb-

nisse gewonnen wird. Die Beobaohtnngwi nnd
Sanmilnngcu über Sprachgebrauch und Metrik

«ind Früchte jahrelanger .\rbeit. Eini<»es hat der

Verf. schon früher verötfentliclit uud unterwirft

es einer erneuten PrOfnng (vgl. su Oak 3, 1;

AU, 8; die Homerretniiiisceuzen iu c. G4V — IJeiu

exegetisch ist die Uuseitiguug der ISchwierigkeiten,

weldie die Herausgeber bei Cat 4 selbst geschaffen

haben, o. 64, 76 n. 124 die Deutung von perhi-

fii'iit, tUcuiil, j'eiiiiit nU Au^^ilriieke dt"- Ske[i(ieismn-i,

Tib. II 1, UÜ die genauere Erklüruug der W orte,

welche rom Geränsch des Webstahls handeln, der

Naciivvi i>. dnfs Prop. I 14, 19 Arabium Urnen eine

Alabastertich wello bedeutet, dal's \' 11, 'M\ hoc als

Neutrum uelien lapiJf unbedenklich ist (\'alileu),

dafii VII, 101 B. nn eine Erhebung in den Himmel

sa denken ist, daC's Ov. tr. 2, 65 n iam fiiriiK 1-

hiiü "wi'mi wirklieb lu ileutet, dals I 10, -21 Lui-rs

mUtDi riciitig mit «Sprung vrklärt4.^ uud dal» III

10, 12 axe trtmtide für aste grlülo steht. — Meist

dient die Erklärung dem Schutze der angefoch-

tenen tjberlieforuttg. An folgenden Stellen ist

8ö2

das Ergebnis nach Ansieht des Re£ t51I^ ge-

sichert: ("at. 7 ist ef (Vahlen), 3, 6 s. tvaunjuc—

iptain ('seine Herrin') beizubehalten, (?, 9 ist et

Ific el Uli (= illic) zu lesen, 11, 3 steht ut lokal

(Vehlen), 31, 13 ist das gelehrte Lydiae » Btmseae

durchaus catullianisch, 41, 1 verdient die alte

Konjektur anne mna vor neueren künstlichen Vor-

schlägen den Vorzug, 64, 75 ist das altertOmliche

templ« (*- fffi^vf KSnigshalle) der Itali weit an-

peme>.sener als itctn, Cil, 15.3 ist die archaische

I'^orm iiiiacta beizubehalten (archaische i?'ormeu

besonders von Eigennamen haben d» alteren

Blegikerhandsehriften gut bewahrt), 64, 243 ist

ii.ihiti dem matten, aus •2"25 eingedrungenen inficti

vorzusieben, 7(), 5 hat ü allein das richtige ma-

aetU tum t», 76, 10 ist der Hiatns ewr te iam

amp/tat legitim, wie aus einer Revision der viel

zu strengen Ilanptsebeu lliatusregelu hervortreht,

Tib. 1 3, 14 ist rtipicertt (retpicrre — 'sich äugst-

Heh nmsehanen nach etwas*) beisnbehalten, 7, 12

lafst sich (.'arnutis als Nebenform naoh d. d. G.

verteidigen, II 1, 58 bedeutet oren 'Ziegen* (fifla)

uud palst daher sehr wohl zu lärcnt, 5, 7 heilst

Md *nnd awar\ wofllr Bührens nnn5tig et seist,

Prop. V 3, II ist perparce. ((vi<i, IV 7, 47 hure,

1, -j;} t'anini' naeli N beizubehalten, üv. tr. I '2, :>'.) s.

I)rauchl tjue—qiw nicht iu vt—w geändert zu werden

(was sidi aneh an Tielen anderen Dichter- nnd

Prosnikerstellen als überflössig erweisen durfte),

7, ist pritiia untadlig, da Hheliiif das ganze

Werk bedeutet, IV 10, lU7 ist terra pelopotjne

ein beabsichtigtes furu^i» n^ifffw. Nidit Aber-

zeugend sind flir den Kef. tat. II), '26 die Gleich-

sctznntr des nberlieferten Adjektivs coimnoda mit

dem Adverl) eotnmwiuin 'el>en', die Verteidigung

Ton muert »pentre neben /uAeftos, Tib. I 7. S6 die

Grümle, durch welche proltn i-tnciaiulu vcrteiiligt

wird, 3, 4 a. die Aunahtne eines boab^ichtigtuu

Wechsels zwischen alra nud tiigra, IV 2, 23 die

BrkIKrang »acrum tumetv 'den bMÜgen Tag feiern',

19 die Verteidigung von sxit turfiii ijrata und

Prop. I 15, 33 vou tjuain. Prop. I 15, 29 die

Deutung von pente *Tom Meere htranf (wegen

mulia; warum nicht alle FlSsseV), V 11, 93 die

([bersetzung von nfnlh-i- durch 'ertragen' (viehnelir

'ertragen müssen', 'zu luhleu bekomuien', was hier

nicht pafst). nnd endlich Ov. tr. I 2, 65 der Ver-

?-iieli, in '1er L'l>ei]ii'ferung (^i itudag eine besondere

l'.irliuiiji lies (ieiiaiikens uaeli/.u weisen. 1','in

Stellenven^'ichuis erhöht die iJrauchbarkett der

Arbeit. 8. 9, 7t, S u. ist Atma tta Antu ge>

dnickt. Wenn <lie kumjdizierte Blattrerwechslimg

zwischen & 17 uud 24 in allen Eiemplareu statt-

80. August WOUiiKNaCHHlli'T iÜli JlLAöSISCHE PHlLüHHiJE. i*»»- No. 35.
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gnfimden hui, so giebt sie eine iriU" Clmng für

t'atulifunscber. Die gelcgcutlich eiiigestrcuteu

Hontiam wird ReC rieh erlauben, im niehrten

Jahresberichte des Pbildogiasben Veraint so be-

sprechen.

Berlin. 0. Wartenberg.

0. Weifsenfeli, Ciceros rln im is< ho Scliriftcn.

Auswahl fftr die Schule nebst Kiulcituug und Vor-

benerktmgea. Leipziir, Tenbiier. 1898. 856 8.

1,80 Jt Auch riiizeln in 3 Heften.

Der Auswiibl der pliilosoiiliiÄchcn Schriften

Cictiro«, mit der una Woirscofels vur zwei Jithren

beaehenU hat, lilA6 w unomehr eine Chresto-

mathie dar rhetoriw^en Schriften tuigen, nach-

dem er inzwischeu in oitu-r licsüiiili'rcii Schrift

(Cieero Schuluchrifuteiler), die ich aeiuer Zeit

in dieser Zeitsehrift besprochen habe, die Lektüre

gerade der philosophischen and rhetortscheu

Schriften auf der Schule mit Glück und Geschick

verteidigt hat. Er hut durch »eia jüngst erachie-

nenes Buch wiederum alle diejenigen an Dank
terpflichtet, die in (Cicero den Schulschriftsteller

xeri' ^?ox',y erblicken und insbeboudere seine rhe-

torischeu Schriften fSr eine ge^uude Geiutes-

nahmng unserer Gjnmasialjagend eraehten. Es

irtt mit frendif^t'in Danke zu bcgrüfsen, dafs die

Aufaiohttfbebürdeu die Aufnahme der rhetorischen

ächriften Ciceros in den Kanon der Sehnll^türe

ohne Anst^kud gestattet haben. Es ist nnn unsere

Aiifjiabe, ilurcli RCüchniackvoIIo An-walil und Er-

klärung unsere vou der Tageäuieiuuug abweichuude

Wertsehätaung der Schriften Ciceros lo recht»

fwtigen und ihre Bedentnng für ili*' .lugeudbilduug

XU erweisen. Zu llio^^•lll Zwei kt- bietet uns

VVeiitteufels iu seiner Auswahl eiu vorzügliches

Uilbmittel, das idi idlen fWhgenoasen aar Prüfung

und Benotning warm empfehlen mdchte, nicht

Bum mindesten wegen ih r ^e<lle<^ouen Einleitung,

die der ileruuHgebor vorausschickt.

Im 1. Kapitel giebt er eine grSndliche Über-

sieht über tlie Kutwickelung der griechischen Be-

reilsaiiikeit und Ilhetorik, ein .\bheliiiirf , der aneli

der Lektüre dos Duiuostheueä zu gut« kommen
dSrfte. Die grieehuM^en Redner, von Pwrikles bis

auf Demetrius I'halereu.s, sind gut charakterisiert.

Das 2. Kapitel bringt, im Anseblul's an Cicero»

Urutus, die Geschichte der römischen Ueredsum-

keit bik auf Cieero, das 3. eiami AbriTs der Rhe-

torik, der diese so arg geschmähte und doch so

wichtige Kunst wieder zu Khrcn bringt, ^'erf.

zeichnet das Ideal eines iledner» den Ausführungen

.Ciceroe nach und betont vor allem den.Uuter-

terschied der falschen von der echten Ubutorik,

die gemcinhio zusammengeworfen werden. Bine

Zusammenstellung der rednerischen Tropen und

F'ignri'n ist dankenswert. Nun foljrt die Auswahl

aus den 3 Uücbera de oratore, im ganzen etwa

60 Kapitel, mit Bevorzugung des I. Buohes; die

aosgelasaenen Stollen aind inhaltlich mitgeteilt.

Aus dem Urutus werden etwa 2.') Kapitel, gleich-

falls mit verbindender Analyse der fehlenden Ab-

Bohnitte, gegeben. Der Orator wird, naolt einer

i' borsiebt der Oedankenentwickelnng, gana ab-

gedruckt.

Mau wird im ganzen der Auswahl und dem

Urteil des Heranagebe» beipfliehten können. Im

ciu/.eliieii wird selbstverst&ndlieh der eine dies, der

andere das mehr bevorauj^oii ; indenscn biir|^t die

liiugjälirige Erfahrung und der feine Gcftchmack,

den Weifsenfels aneh ah deutecher Stilist wieder

bekundet, dafür, dafs seine Auswahl eine wirklieh

fruchtbringende und fe-selmle Lektüre der rhe-

torischen »Schriften erleichtern wird. Kür meine

Ftoaon hBtte ieh eine PortfBhmng dea Absehnitto

über die Ge> ! ; 'i'e der römischen Beredsamkeit ge-

wünscht. (Jerade ein Ausblick anf SeneciW Kon-

troversieu würde den Unterschied von wahrer nnd

falscher Rhetorik sehlagend begrBnden. Auf die

kümmerliehen deelamationes der späteren Zeit

passen die Vorwürfe, die mau höchst ungerecht

gegen Ciceros Beredsamkeit richtet. Was Sber-

hanpt unserer doch nur spärlichen Schullektüre

gebriclit, ist der litterarl)isti>risel)e ifaliiiieti, in

den die ansgewäliltcu »Stücke eingepal'st u erden

mfissen. Der Rahmen, den WeifsenfeN wählt

hat, ist nicht umfassend genug. Nichts fcliit nns

s) sclir auf unserem doeli >» überreielicii Biitdier-

markte, als eine dem Verständnis unserer Pri-

maner angepasste Oesohiehte der römiwhen

Litteratur; da.s gelehrte Bneh TOn Munk-Seyffcrt

ist viel zu breit, das Konipendium Benders hiu-

gegeu tlauh und unzureichend. Wa^ die Auswahl

endlieih selbst anbetrifft, so halte idi den letzten

Teil des Orator nicht für eine geeignete Sehnl-

lektüre; auch hier würde ich eine Auswahl ge>

wünscht haben.

Zum Sohlufs mSebte ioh meiner iSeuugthuung

darttber Ausdruck geben, da Ts die Cicero^tudien

in ein neues Stadium <ictre(eii /n sein scheinen.

Der Tcubnerschc Verlag g-ib jüngst an einem

Tage vier bemerkenswerte Werke heraus, die

alle sich mit Cicero in einer der Tagesnieinung

wii'ersprecliendon Weise beschäftigen. Möchte

das eiu gutes Zeichen Si;in für eine heiiwiuie Ab-
> kebrnng roa den doreb Dmmanu und Mommsen
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begründeten Vorurteilen! Der alte (^aintiliau bat

doch raobt: Ille le profedne wiat, «oi Cioero

ald« plambit Vrialiidi Aly.

V. Wetsal. Griechisches Lesebuch mit doat-
tcheu Übungsstücken für Unter- und Ober-
tertia. Dritte, mit Kacksicht auf die ncaeit

preafafacben LehrpliUio umgearbeitete Auflage. Frei-

bur» i. lir., Ilenlorsrhc VerligilHUidluig. 1893.
XI, 217 S. 8. A 2,20.

Die dritte Aullage dea Wctzclächea Lesebuches

hak dieselben Vonilge, die ich in dieeor Zeiteehr.

1S«»0, No. 29, 30, S. 815 an der «weiten rühmen

kouut«?, uiitulich zwcckiiirifsige Anordnung, voll-

ständig ausreichende Au^iihl voa Ü bung^stückeu,

aorgf&ltige Auwahl der Wörter and Redensarten

nnd plaiimäfsige Vürhcreitiinir anf die Xenophon-

Lektüre. lu letzterer Hinsicht hat das Huch durch

die Nenbearbeitang noch bedentend gewonnen;

denn der Verl hat sieb mit Rüekneht anf die

nenen iireufsischen L»'lir]iläm> diizn cnt^olilosscn,

wo CS anging, die Eiuzel»ütze durch zusainmea-

hSugende Leaeattelte an ersetzen, wodurch auch

der Wnnseh, den ich a. a. 0. aussprach, erllillt

wurde. Die ilctit-t-lieti Stucke schlifrseii sieh

durchweg nach Form uud Inhalt au die griechi-

ehen an. So kann iefa das Bneh in noch hSherem
Grade als frfdier fiir den Aufun^iHunterriciit im

ürieehi.sclicn enijtfelileii ; dii* Hc-ultatc. die man
damit erzielt, werden die güusttgsteu &eiu.

Baden-Baden. J. tttder.

IL Sohödel, Lateiuische Elcmentargrammatik
für die unteren G-ymnagialklaaeen. I^eipzig,

Tenbner. 1893. VIn. ITOS. 8». i JL

Wer eino besoudere Eleiueutargramniiitik für

nötig oder praktisch hält, dem kanu das vorlie-

gende Bneh inneihin als ein branehbaree Hilft-

mitid fStr den Unterricht empfohlen werden; «B

ist eine sorgfTdtige and verständige Arbeit, wenn

auch einzelnes zum W iderspruch herausfordert.

PBr die Formenlehr« Ieg6 Verf. (Yoir. 8. lY) be-

sondcn-n Wert auf die Verwertung der siehcren

Ergebnisse der modi-rncn Sprachwissenschaft; l)ei

aller grundsätzlichen C bereiustimmung fürchte

ieh aar, dafe Vuf. hier snweilen etwas an weit

geht. Man wird doch immer festhalten inrisseii,

dals, wenn auch nirgends etwiis gegeben wenlen

soll, was den Resnltaten der neuereu Forschuug

gerndezn widenprieht, eine ansdriiekliehe Heran-

ziehung derselben <1uch nur dann zweekmrirsi<r isti

wenu dadurch dem Schüler eine wirkliche Er-

leichternng geboten wird. Eine solehe vermag

ieh aber nieht an entdeoken, wenn s. B. S. 12 «i

OS imd as als eigentliche Stämme ost uud unt

beigesefart werden; aneh nieht in der Behandlung

der Perfekte egi = aagi, edi = eedi, emi =s eemi

nis reduplizierter Formen; oder in Angaben wie

nabo SB eig. numbo, und S. 96 zu tnli: St. tul

(-iiol, oxqNT. tal, mit Umstellnng tia; daher

(t)Uta8). Dm lind f&r den SehQler, jeden&Ua fflv

den Quintauer, ganz wertlose Daten. Im übrigen

hätten Formen fehleu soUeu wie uiviuni, crurinm,

mnrinm, anpetleetUi, an»!, anbos, aeqnor, dezterioTf

sinisterior, implicni, ebenso teon* nnd eoram; die

Unrichtigkeit oder Entbehrlichkeit der betr. An-

gaben ist leicht aus Wagners 'Hauptschwierig-

keiten* sn ersehen. Dagegen war kaom ein Gmnd,
arsnrus oder apertus als pari m beanstanden;

und unrichtig in ihrer Allgemeinheit ist jedenfalls

die Angabe B. 156 A., das pari, praes. der Depon.

nnd Semideponentien sei nieht int Gebiwneh, son-

dern dafür stehe das pai t. iicrf § 7!) würde nach

der gegebenen Kegel von cai)io der impenU. capte

heifsen müssen. Ob die Quantitätsaugaben in

poritionaUngen BUben Sberall richtig sind, ist mir

sehr fraglioli. so z. B. in indülsi, iiisai, iiissus,

confersi, coufertus, fulsi, fultns, »ärai, sartus,

accendi, pändi, scandi, defcndi, velli, Tfirti n. a. m.

In dem syntaktischen Abrifs ist ent^ichieden mehr

geboten, als die Quarta bewältii;<'U kann, nament-

lich für die Kasuslehr«; hier müi'ste, dem Zwecke

des Bndiet entqireehend, nodi manehes geetridien

wacden. Einzelne Ungenamgkeiten finden sich.

Man sagt nicht nur mihi nomen est Gaius (§ 124),

.souderu ebeuso gut Gaio; der abl. compar. für

quam e. aee. beaohrfinkt sieh dnrehaoa nicht anf

den acc. c. inf. ($ 148); daft bei locus in Ver-

bindung mit einem pron. immer in stehen maTste

IVJ, 8), lül'st sich leicht widerlegen: % 165, 1

mnfa es den Sebttler irre führen, w«in es heifst:

'auf Hauptzeiten im regierenden Satze folgen im

abhängigen Satze wieder Hau i)tzeitpn', denn in

eiuum Satze wie uescio quid iuipetlivent ne veuires

gilt der eoni. p«rf. Ar die Zeitfolg» doeh ab
Nebenzeit; die Regel über das jiron. refl. S. 1(;4, 1

1

ist mindestens unklar gefalst. Ausstattung und

Druck sind gut; doch steht § -iO oss für os und

§ 87 mobdia.

Norden L Ostfriealand. Oarl Megaiann.

Clemens Hohl, Wider die Uhli);schc Schriri:

die Einheitsschule mit lateinlosem Uutor<
baa. Zagleich Begrttndsng der wiektHiatea Reform*
Vorschläge fllr das höhere Schulwesen. 1898.

Neuwied u. Leip^i^;, Ucnscrs Verlag. 90 S. Jt 1,50.

Von der Veriagsbnchhandlnng war an Uhlig,

als den Ueransgeber des 'hnmaniatiaehen tijmnap
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suims'. Nolils Schrift über 'den geiueiusatneD Iiitein-

Ioi»en Unterbau nud die Schnlkonferenz vom Dez.

1890* geMhiokt worden. Dnrali ein y«neli«a

des Coinptoiristen war ohne Wissen seines Herrn

und ohne Wissen des Verfiiüsen ein gedrucktes

Kärtchen beigelegt, durch welches 'um gütige

EmpfehlnDg d«i Baolm* gebeten wurde. DieMB
Kärtchen, «Ii'Sncu iiiiin sich in besonderen Füllen

bediente, war mit einem luidereu, für gewöhnlich

beigelegton VOTweebselt worden, dnreh welche*

nnr nm gefl. ßeaiirechung des Buchs and um
Übersendung eines lixemplars der betreffetüli'u

Nummer gebeten wird. Üulls hier ein Verseheu

vorliegen mnfste, war freilich klar, weil die nber-

eaudte Hchrift ja gegen Uhlig gerichtet war und

man diesen seUwt also nicht nm gütige Empfehlung

des liuches ersucheu kouute. Die Art nun, wie

UhKg bei «einer Annige der Sdrift ton der ge-

wünschten 'gütigen Emirfehloog* geredet hatte

nntl die Schluiserklarung, die er nach Aufklärung

der Sache auf eiueu zoruigeu Hrief NohU erfolgen

lielk, hnben diesen auf hSohete gereizt, nnd in

dieser Stimmtiii<^ ist die rorliegende Schrift ver-

fufst. Xulil hclianptet, 1 lih'g habe in seiner

Schritt die weseutlicheu und euUcheidendeu Urihide

für die Notwendigkeit eines allen hölierein Ldir^

anstalttiu gemeinsamen lateiniHchen Unterbaues

nieht xu entkräften vermocht, nuth einen Teil

derMlben zu widerlegen auch uur den \'en>ucU

gemacht. Unter anderem hatte Uhtig neh auf

die schlechten Erfahrungen berufen, welche die

nordischen Länder mit einer derartigen Orgaui-

sation gemacht hätten. Dabei aber sei von ihm
ein weeentlieher Umstand Oben^en oder, wie

Xohl sagt, nnehrürh versch wicfrcn worden. In

den skaudiuaviacheu Ojmottsieu uumlich wird eine

ftemde Sprache, die denbcbe, mehr gelehrt; ja es

bildet diese selbst für die stamm- und sprach-

verwandten Skandinavier schwierige S|iriir'lie soijur

die Grundlage des gesamten fremdäjiraclilieJien

Unterrichts. Dieser Unterban also, sagt Nohl,

lasse gur keinen Vergleich mit den fQr unsere

deutschen i^chulen geforderten zu, nnd die nach

demselbeu aufeinander folgende lietreibuug der

dentecbeo, latebiechen und grieohiseb«! Sprache,

an denen sich noch die framSiiaehe oder englische

geselle, könne nur bei einem ganz kleinen Häuf-

lein von Schülern einen leidlichen geistigen Ertrag

lierem. Im Gegenaats so VhUg behanptet Nobl

ferner, nach ein- bis dre^^Uniger Beobachtung

ihrer Schüler mülsten sich, wenn der Wendepunkt
erreicht sei, die Lehrer vollkommen klar sein,

ob dieeelben fOr die Erlemnog der weit schwie-
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rigeren altklassisoheu Sprachen die nStigen An«

lagen besitzen. Vor allem aber ist in dem Haapt>

punkte'swiseben diesen Gegnern keine Ymtftndi-

gnng möglich. I. hlig ist ein Verteidiger des huma-

nistischen G^uinasiums nud hofft sogar, dafs den

alten Sprachen für die Zokanft wieder ein etwas

weitenr Ranm gewahrt werden wird. Nohl

ist, wie auch die betreffcudeii Abschnitte seiner

Pädagogik beweisen, zwar keineswegs ein banau-

sischer YerSehter des Altertums, aber er behanptet,

dafs ReiigioD, Deutsch, BVanzösisch, Englisch, (je-

scliichto, Mathematik den kliiÄsiseheii Spriicltcu

mindestens gleichwertige Lehrgegeustüude siud,

nnd wenn man diesen anch in Znknnft eine grSlhere

Anzahl wöchentlicher Lehrstundeu werde zuweisen

mii-iseti als den anderen rntcrrichtsgcgenstrindeu,

so reclitfertigc sich das weuiger durch ihre her-

vorragende Bedentang für die Gegenwart als durch

die gröHserc Schwierigkeit ihrer Erlernung. Vor

allern aber ist die Zeit, welche Nohl für eine

fruchtbare Uehaudluug der alten Sprachen als

auareiebend eraebtet, eine so epirliebe, daA ein

Anhänger des humanistischen Gymnasiums ea auf»

geben nrnf-^, sich mit ihm anseinandersetzen zu

wollen. Latein, will er jetzt, soll in Untertertia

aafiuigen und in dieser Klasse mit drei, in Ober-

tertia nnd l'nterseknnda mit je vier und in den

drei obersten Klassen mit je fünf Stunden be-

dacht sein. Für den griechischen Unterricht aber

halt er in Unterseknnda, wo er beginnen soll,

vier, in den drei ol)ersten Klassen je fdnf wöchent-

liche Uaterrichtsstunden für ausreichend. Anf

diese Weise, meint er auch, wurden die Klugen

über die ungenlgeuden Erfolge des altsprachlichen

Unterrichts verstummen. 'Wenn künftig' tiifulge

eines weseutiich verbesserten öcbuluuterrichts dem
Gjmnasialabitnrienten sein Homer lieb geworden

bt, seine Horatlns- und seine Sophoklesatundeu

ihm bis in sein AUcr in scIü'mi't ICriiinerung blei-

ben, dann wird er noch in seinen späteren Lebeus-

jahren in seinen MuAestunden zu diesen Spendern

gediegener Freuden gern zurückkehren; dann wird

sich ihm im L;iuf'e der Zeit wohl selbst ein tieferes

oder neues Verständnis dessen, womit er sich einst

beschäftigt hat, erOfhen.' Das ist eine entzfiekende

Perspektive! Wer kann das aber bei einer so

geringen Stundenzahl für möglich halten? Ich

meine, dali^ au die Spitze aller Vorschläge über

Umgestaltaug dee Gymnasinms diese ErwSgui^

treten mnfs, dafs der Preis, welcher für die Be-

schäftigung mit dem liateiiiiseheu und < iriechischeu

von mittleren Intelligenzen gezahlt werdeu mui's,

ein zu hoher ist, daTa aber keine einigeniMlhea

80. Angost. WOOHBNSOHRIIT FÜR KLAS818GHB PHILOLOGIE. IWS. N«. 86.
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tief wuraeliulo Hilduug der Völker inüglick ist,

wean nioht diejenigen, welehe einst Fahrer im
geistigen Leben seiu sollen, ihrer Ilati|>timi!>se

nach in ange-^trengtcr Arlieit mit ilen SpnicliL'ii

uiul Schrifteu der Alten hokiiuut gt-wordeu sind.

Im Qbrtgen ist ansnerkennen, dura nncb Nobls

EJrEiehnngsi<li>al ein InununKstiMcheH int. Kr roAvt

zwar viel von der Notw. ti.ütrki'it, iNmi Schüler für

die Aufgaben der (.iegeuwart reif xu luuelieu und
ihn nOtsHebe DIr.ge lernen wa lassen; wer aber

Kcine Pädagogik gelesen hat, kann ihm die Au-

erkenmiug nicht vorenthalten, dals er mit allem

doch auf die Ausbilduug de» Metu>elilieheu im

Menschen hinxieli Vor allem verdient aneb,

Wils er im dritten Tt ile seiner Tädai^Dgik über

die Vorbildung wi^seuheiiaftlicher lielirer auf

ihren Bemf sagt, in ernste Krwügung gezogen

zu werden.

StegHts b. Berlin. 0. WeibenfbU.

AMMXtig« auü ZeiiM-UrifWu.

Kheinisclies Museum 48, 2.

l'il. II. (ielzer, Cbalkedon oder Knrehedon,
Ueitragc zur Geschichte des Kaisers tleraklcios. Es
bandelt skh nm die weniif müirscbetnKche I/Csart

Ka((Xi^t''i' liL'i Tlieopl niii's. Kartlmp» wini LT^XMlinlii h

KaQtkej'fm ^renuiini; durch die Arniermij; ia Ciiai-

kedou wird ein \Vi(lei-s|irarJi aus den Gcsthichls-

scbreibera beseitigt und eine rieht ine Chrouülo>;ie

gewonnen. — S. 175. V. Rrsscl, Der psendosokra-
ti-<Iie Dialii.' ahn- Sf. le. aii> .lein Syrischen (Iber-

<cl/.l. Die svrisehc Lbersctzung slamiitt von dem
bcrfllinitcn Priester und Arzte Sergios, der nach 53

G

in Konstantinupcl starb. S. IST)— i;».") die ileutselic

( bersetzuM),'. — S. 196. 0. Sccck, Die iiii|ieiato-

risclien Acelaniaiiunen im 4. Jabrboodert, bohamlelt

die Frage, wann sich die Kaiser ««in orstcumal
Imperator nannten nnd wie die Zahl der Acdnma-
Honen auf den luschrifien cliroii(>li>fj:isili zu erklaren

ist. — S. 2ü». Tb. Kock, Zu den Frajinjenten der

attischen Komiker, eine Bcsprechunj,' von Naueks Ite-

mcrkunKcn (Melan^'os greco-romnins ]H[\-2, t. VI 1 ,,

Jemstcdt, T'oriilivrius' Fragmente der attiseln n Ko-
iiexiie < l'ctiTsInn-i; 1.**'.•]) ninl .MaliatTys Abhandlung'

Uber diu Fiindcrs l'ciriu l'ajiyri- L)as 14zciiig(! lirueh-

stock bei Mabnffy hat noch keine vollständige Lesunn;

ergeben. Dii.L'epen fjilioit das L'nlMie flrmli'-liirk

l>ei Jertistcdt, wie diestr ricliti^' erl antit liat, zum
rh.isiiia Mcnandcrs und erlaubt eine volkiitndigero

llerstvilang, die K. in 30 iambischcu Triinctem ent-

wirft. — 8. 940. A. V. Domaszewfiki, Zur Ge
Srhiclltc iler n'nnisi hell rtMviii/ialvt i waUaii;;: IV. Dacia

nnd die Zweiteilmi^' der Grvu/.Vüiieidiguug fOr D.
$in|ierior nod I>. inferior; V. Cappadochi, die Lanfbahn
de» Antius Qiiadratus ('I Gr. .'?.'»4>« nml des AriliiK

Rttünn» CIL. .\ s.'iH. S. 2lh. W. !?ei,ul/.e (Mar-

i>nrgi. II.), Zu Ilorondas, ciowine Kamen nnd deren

SelneihuiiL' ItelntTend. — S. W. Sehwarz,
Der Geograph ( laudiuü l'lolenaoas. Vidc Fehler in

den Mafsanj^aben für Entfernungen fallen nicht den
Abschreibern, sondern dem Gcogra|ibcn selbst nnd
dessen nianijelliafter Rercchnun^ der I.aii.ri'!i- und

Brcileugnulc zur Lost. — S. 275. A. Diotericb,

Ober die Seene der Elnwelhnng des Strepsiades in

den arlsloplianischcM Wolken. Die Scenc wird erst

verständlich, wini wir in dea Cerenionieen die Ver-

s]ii>ttunf( vcrsebiedener — nicht eleusiiiiselier, sondern

orpbisciicr — (iehcimkultc erkennen. Mystische Feier-

lichkeiten, ausgeführt von dem s(>]iliistisclien Aufklirer:

darin liegt die Komik. - S. isi. V. Traulio, Y.nr

i lierlieferung der Elegien des Ma.\imianus, Distichen

in (l<-r lat. Hs. 2832 der Pariser Xalionalbihliutbek

(IXsacc). — S. 296. 0. Imroiscb rechtfertigt den

Nominativ Leseheos als Nebenform von rjCselics bei

I'ausanias durch eini^'e Anal l- S. J:'.!. J,

Ziugerle, Zu ilypereides. — U. Crusiuü, Zu dem
sogenannten Olivenorakel des Thessaloe. — J. Waker-
naL'cl, Ejugraphiscbe Klciiilykeileri. ]. yav'mof nnd

das alt(! 'Sainjd'; 2. In .\nfschiittcu ist iHe nhen' vuu

zwei /eilen manchmal als zweite zu lesen; .S. jöi-

JGA. 322 und 6u. — S. 302. F. Skatsch, De
Lnn'Ki prosodia. — 8. S07. E. Itless, Zu den
faaiiliaL'.diehten des Il.iratius und den darin iretren

geschilderten Zauberiiaudluugcn. — S. 31 1. G. Karo,
Ad Caesaria de hello rivill comnontarios <I 5; ih;

32). — 8. $13. £d. Wölfflin, Zum Titel der Ger-

mania des TaettOS. Der Titel von L'assiodors llirUn ia

Gothiea, origo eorutn et loca muntque spricht für

die im cod. Leid, aberiicfcrte Oborschrift JJe origina

mmrifm» nc populh Gmuanomm, — 8. 813.

M. M.Uiitiu-, Lapus von Ferrier<-, ein linnianist

.Ics II. .Ialirhun<lei ts. — S. 320. F. B. Über dio

Selireihuni; pedicure (for pit€tKeart)t nnterstttzt dvrch
in schriftliches piJieavü.

niatt<'r flir das G y nnia s iaI-Sc h n h\e--cn 4.

S. 205—209. il. ätadtmUllcr, Zu licrondas
und der Herondasansgahe von 0. Cmsins, kann I 35
an seinem Vorsebhme unovcit statt tinovftu nicht fest-

halten, denn ciufaclicr und ualQrliclier sei iooTau ; I 17

zieht (T jetzt d* oils oder djU* ov/U seiner eigenen

Vennutang ^lO^e vor; er zweireit nicht, dafs es 141
hfefs: miaittri&t mt'Xov :i(>i:c i~ü).of; er schroibt l !i3

///rr;; iQii xalUtXt ; 1 ^'J Iii : - i ,et/t n'/A f7#|*

z';'«!!' will aber <loeh seine trulu rc Vermutung
niilteilen, naudicli iii.X' txijtt xäv ti^v. II 44 wagt
er den Vorschlag 'xtf{)ti-; tf xvniig tf,'}jl it. III .'>()

wini Metnitimc f;e-aj.'t lialien: x«r i).vy; das fDluende

oi» sei vcrLleieliend wie V iji, wo Kokkale nach seinem

Erachten sagt: oia Otfffiiy aiftu .tr^dwaa*. VI Gti

mochte er le»en figtS fitv — fdbra' dfioiiitj, doch kOnno
man auch optT»; uh- mdiT di/ij luy {dorn üuD.JLtj

schreiben. VII 44 sdieint iiini nötig, das otxtiag de»

Crusiosschen Textes in %-(r(cr( zu iliidcni. VII 27
möchte er meinen, dafs Kcrdon sagte oi yviftog oht»;
auch oif xommg liefse »Ich wohl denken. VII 10
niKeliie i r \<ii-rMaL'' n y<ii'f(ti •

ij aot dVou' otrun

,im' tf'oiftifi', ü vovi/ii^ft,' ijifü twrdc; der zweite

Vers könne aueh lauten i^^tv¥ttt' vwtHiijii^ üXk*
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BcnmiiraB-Temietai« pUltl. Bchrifl«!.

Acscbylas, Clioi'iiliori. Witli an iiitnnlnction,

• eommentary and transl. by A. W. Verroll: üair. 1966

S. 19-21. Eine ganz vortreffliche I/eistung.

Allen, 6., TIk' Attis of Caiii.t l'itlfritn Ciilnlliis.

Tnuislated ioto EngUsh etc.: Jiph W. 26 S. 808-810.

Maeh Form and Ansdraek wohlgelnngon. Hugo
Magnus.

Andergassen, Cbür den Gcbrnnih drs Tnfiuitivi

in der Vulffnta: 8. 875. Verf. kennt die

entsprechende Ijtcratur sa wenig. K. Wvtkc.

Aristoteles, 'Ai>iivtA»» nohrekt, 1. text etc.

by ./. E. Sdfulyi', 2. cd. Fr. Jidt.^s, 3 Mitteilungen

aus Papyrus-llaiulsrhrjftcn vor Fr. ßla'f, 4. der

Hanptteil für den Schulgebmucli erkl. von K. Ilmii-,

5. transl. by IC Post,; 2. r/„«<r. VII 5 S. 209-

$13. 1. die vollst.in.li;,'stt' nw\ loiclilialtigstc aller

Ausgaben. 2. und 3. bringt inanclies N'i iic und (iute

4. hat vieileicbt augcublickiich den besten Text. 5.

die Übersetznng enthält zn viele crIcMrende Zvsitste.

The Niconiaclieau Elhics of Aristotlc transl....

by J. E. C. WeUdom Nphli. 14 S. 213 f. Von Ein

lölhciten abgesehen eine tfichtigc Ueistang. O. Mfifer.

A I'
i s t (1 1 1 e s Constitution of Athens by J. £. Sandys:

DL/. ^' > s. 775. Anob deotecben Fwaehera i&rder-

Ueb. U.liUU.
Historie Apollonii regis Tyri, iter. nc. A. RiMe:

Reo. 22 S 428 4 30 Gewihrtder Kritik dne sichere

Ornndlsgo. I'. Lejinj.

.\ndibert, A , Stüdes sur rhistohie da droit ro-

main, I LafoUe et ia prodigaUt6: BfkW. 26 S. 813-

814. Referat von Baron.
Barritrc-Flavy

, C, f'.liidcs s.iir b's sr'imlturos
j

barbares du midi et do l'oucst de France. Industrie

Wisigotliiqaer BM mmu VIII 2 8. 185-188. Von
bSchstcni Werfe für alle, die sieh mit der .Vrcliiio-

lOgic der ersten cliristliiben .lahrhunderte oingLhcuder

bescluifligen. M.
Berg, C, Gracsk Formlaerc, 7. Aufl. von V. iMif:

NordUk tidskrift for ßologi 13 8. 105-109. M. J,

(jolhc/iiia li vrrwiri't iiic vwi Douen HeraufebeT Vor-

genommenen Kürzungen.

ßratich, Moritz, l,obrbuch der Gescbiehte ib i

Philosophie: /.(\ :'G S.908. Als Ilcpetitorium brauclibur.

Cougny, E., E.\traits des auteurs grets toncernant

Ia geographie et l'bistoire des Gaule.«, VI: /ur. 22

5. 426f. bciilofsband des umfassenden Werkes, d'. G.

Index DemoBtheniens, comiiosnit iS. J^tufa
S'or,ltd- tüUnft for 12 8. III. Wird von

grufsuni Nutzen sein. A. Hude.
Denk, t)., (^schichte des gallo-fränicischen Unter-

richts- und Bilduiigsvesens von den ältesten Zeiten

bis auf Karl den Gcor<sen: liph W. 26 S. 824-826.

FIciWi; nm! nut/licli.

FQüror, J., Ein Beitrag 2ur liösung der Felicitas-

frage: DhZ. 25 B. 772. Eine Mmterarhdt. H.

Ae/ieli».

(fcffeken, .Ii» Ii., Tiinaios' Geograiiliie des Westens

(Philolog. Untersuebungen 13. Heft): Jiff ile» i-t. or. \l

(1893) 8. 135-13(). Zengt TOD ausgedehntem und .

eindringendem Wissea. 1%. JieiaaeL

PHILOTXMIIIi. 18DS. No. 86. 962

Oevor, P., Kriti-rbc und ^jirai-liliche Erläuterungen

zu Anloniiii Tluci niiiii itiiuTariuni . . .: XpliR 14

S. 217. Eine gehaltvolle Dissertation. E. Gritpe.

Krambacber, K., Studien ni den Legenden des

h. Tbeodosios: JtLZ 25 8. 770. Wird anerkannt

von //. (idzer.

Lange, Ed., Thukydidcs und »ein Gcschiebtswerk:

Bph W. 26 S. 807-808. Dflrfte den Primanern manche
Belehrung und Anregung gew.'ibren. <7. BehreiuH.

Luciani libellus rrt{>i nji f/nttyQU'or jtXtt-iijg

ree. L. J.eri: Ufr. dts ,L ar. VI (1893) S. l.is.

Der Ueraosgcber bat den bisher vcmachlässigteu Hand-
schriften giSckliche Terbessemngen entnommen, hätte

aber norh melir tliu i können. Der kritisrlic .\)iparat

zeigt eine fast üi)ergrofse Sorgfalt. M. F'j>j«r.

Luckenbach, H., Abbildungen zur alten Qe-
schicbte . . .: LC. i6 S. 925. Eine sehr beachtens-

werte Bereicherung der einschlagenden Sebullittcratur.

Meyer, K., l'orsLbiingeu zur alten Gtsi liiibte.

Bd. 1. zur älteren grieckiscbeu Geschichte: iipUW.'16

8. 814-820. Das meiste ist wohlgelnngei). H^m,
Mölken, II., In c oimucntarium de hello Afrieano-

')uaestioues criticae: BpU Ii'. 26 S. 810 812. Verdicut

nach Inhalt und Form ansere AnerkeonoDg. Hud,
Menge.

Muller, G., Sebtllerkommcntar zuSallnst: Rer. 22
S. 430. lüetet grolM' Krleiihterung. ./. ^Vi.

Novum Tchtamciitum gracce . . . Iierausig. von
fV. Zt^€. V. Die Apostelgeschichte vi» B. WohlF-

fahrt: \phR. 14 S. :i]4f. Im ganzen verdient der
Koiinaciitar wanne Kin]ik'liliing. Ji. Pansch.

Orendi, .1., M. Tcrcntins Varro die Quelle »i
Lirius VII 2: ZoG. 44, 4 S. 377. Inhaltsangabe von
Fi: SefiuUer.

I'ajiers oft he Anierican Sclii>ol of cla,ssieal

Stu ll, s at Athens. Vol V: Ntc. de« iH gr. VH18a3)
S. 133. Notiert und empfohlen von 77i. Heinaeh.

I'inilars sicil. Gden nebst den epizephyr., mit
l'rosiiübersffzung von Fd. Jit'dimer: CUifur. VII 5
S. 20(i-20S. Eine Lebensarbeit, welehe die Aelitung

und Aufmerksamkeit aller verdicut» die i\ studieren.

J. B. Bmy.
Pluto, r, ;to>,, ed. by Sl. (,'. .%yrk: Cliis-fv. XU 5

S. 228. Ein brauebbarcs' t?clmllui, (,. y. Jf. (f,>od,-II.

Ausgewählte Komödien dvs \'. Mai i ins IMautus
. . . erldärt von Julius Brix. Meuaechnii von Maje
Nietneytr'. NphH. 14 S. 216 f. Für den angehenden

l'bilologen geeigneter als für den Schiller. .1 W. uiiuj' i-.

Scale, R. v., Isokrates und dioGcschichtschreibuug

(Woehenscfar. 1892 No. 34 8. 928 f.): Oanr. VII 5
S. 208 f. Inhaltsangabe von //. Ctarke.

SchjOtt, P. •)., Mytbologiske studier I: DLZ. 25

8. 777. Verf. vertritt die Überzeugung, dafs grieehi-

sche Sage, Religion, KaiUur aus dem Chaldaiseh-Semi-

tischen zu erklaren sei. Diesen neuen Weg, das auch
in Norwi'gi'ü erlaiinu udL' luicres^i' für die .VltertmilS-

Studien neu zu beleben, bedauert IC. ßeüie.

Schmidt, F., Geschichte der Erxiebnng der

Bayerisehen WitteKbaeher von den frülu"^teii Zeiten

Iiis' 17jO: Jiph \V. 26 S. 826-827. Die Arbeit macht
i'inen soliden und znverlilssigen Eindruck. X,

Schulteu, A., Do conventibus civiam RoiUMniin:
H4T. 22 8. 427 f. Wertvoll. R, dt L» Bkmekire,
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8eraphin, K., Römische« Baddeben: XöG. 44, 4

8. S77 f. OieU ein ttbeniditlieliM Bild des Gegen-

teadtB. Fr. S'huller.

Syriani in llormogeiifiii coiumcntaria. Ivd. J/ii<jo

A''(/, . Vol. I.: LC. 26 S. 930f. Eine recht mt-
liebe Auggabo. ß

Thoin|>8on, E. M., Handboolt of greelt and latin

paliUd-niiiliy: I'L/. -J') S. 78-2. Die Zuverlüssivkrit

des Uuclies uiiil ilii' vortrertticli aui>gowählteu l'robeti

werden gelobt von W. Watifulmch.

Thür V il i (1 e ^ , ci kl. von ./. CUmen. 8. Bd. 3. Bucli.

3. Autt. bes. von J. Steup: liph W. 26 S. 805-807.

Gleicht drii früliercn Hüften. G. ßflirendt.

Waldstoiii, Cb., Ezcarations of the American

School of AtbeiM et Ihe Henion ef Argoe, 1892:

Athen. :u-27 8. 98 f. Höchst dankenswerte vorllofigc

Publilcation.

Zachariae von LinK'enthal, Karl, Ed., Gc-

schichte des griechisch -römiscben Rechts: LC. 2t;

8. 917. Das vortreffliche Werit erscheint hier in

3. Anfl. neu geflhrdert. 7%. N.

Mitteitnni;.

Bie MauiliushaikdMhrift xa Xadrid

welche leb fm 6. Hefte der J. f. U. Ph. 1893 als noch

unbenutzt Itczriolinetf, Innkt nnnmdir durch Herrn

1:1111» Verüffcutlichuugeu (Hi niiatbcna XIX p|i. IGl bis

186, und Class. Rev. July 1893, S. 310 u. 311) die

AnfinL-rksainkeit auf sich. Herr KUis bat in den

Osterfericn 1892 diese Handschrift verglichen «nd

beginnt (Chiss. II. p. 310) ihre Lesarten zu veröfFcnt-

lieben (Lib. I, 83— :I90) So werden wir durch

Hern Ellis an die Qnelle sdbtt geflihrt Meine

KenntniH dieser HandKchrift gründete sich anf eine

Kollation derselbi'n. Aber diese Kollation ist von

6. Li'we gemacht, und damit ist ihr Wert satt-

sam bezoicbneU Herr Prof. W. Meyer in Güttingen

hatte die Gttte, mich im Hltr« 1890 auf diese in

riiitlini:t'n befindliche Kollalimi mifnirrks.im zu

macheu und Herr Professor Dziutzku stellte mir die-

selbe frenndlichst sar Benutzung (1890 u. 1892).

Wenn in den „Sitzungsberichten der Philos.-Histor.

Klasse der K. AK. der W. 113 BD Wien I88(;

|>. 270 es heifst: ^leider ist von Löwes Rcsclireibnng

der Uandsclirift nur was oben mitgeteilt wurde, unter

seinen Papieren gefmden worden", so bietet nun

seine KollatidM i'iii ansreii liiMHles ]\Iateri;il. Folfrendes

sei hier aii|,'el'lllirt. Die Kollutiuu tindct sich am Kunde

der Ausgalx; vou Jacob (Codd. Ms. pliil. 139 der

Göttingor Bibliothek); auf Blatt 1 steht: „G. LtOwe",

anf dem Titelblatt in Blei „Escorial 13. Aug. 79«,

auf pni;. l'.'H; ^die Lesarten der m nanz mit der

üoUation verglichen: öchlufs 23. Sept 79.'^ Auf I

hdfst es: ,,Matr. Nat. M. 31 II (n, sind verschiedene,

mindestens 3 8]iiUere Ilde suec. XV)
|1 f. 1. der Iis.

(das viell. Initiale enthielt; ist herausgerissen (stimmt

mit der Anzahl der Verse nd dem Zmlenlahalte

einer Seite)"

,1. oben n. S.XYII etwa:

Manilil AstroDomicon. — Statii Papiaiani 87lvae.

— Asconius Pcdianus iii Cicerouem. — Valerii
J

Flaed nonnnll».

so*) pefilftt."

Das heilst, die Handsclirifi ist spiltcr durchgerissen ,

und Asconius nebst Valerius Flaccus siqd in Ms. X 81

untergebracht. Hier nnn unter fol. 94 findet sich die

bekannte Unterschrift Poggioa. Sie erschien Ii5we

Sil wii liii;,'^, ilnfs er ein P'ai -iuiile der-ü lben (iiiif einem

dem Dm hdei kel auf der inneren Seite angeklebten

Zettel findet es sich) anfertigte. Ich setM den Toit
gonao nach I/>we her:

„Nac. .\. 81 f. letzter Seite

hcc sors hec amycii tandem mauus arguit ansia.

C. ualori flacci argouaoticon. lluc fragmcntü

rcpertfi est || in monasterio sancti galli pp«
constantiä -XX- milib' passnfi. unacfi

l|
parte,

asconü pediani. deas concedat alten ut

ntrAq, opnlrqwriat perftctfi. Nee qood

polaimns egimns. |

l'oggius Florentbns —
OfimtND' nnlm LBwe an, dafe der gaase Codex

(M. 31 mit .\sconins nebst ilem Stilik Valerius in

X. 81) der in St. Gallen ticmai iite Fund Poggios

sei. In den Sitzungsberichten p. 240 heifst es : „der

zweite Teil (Asconius und Flaccus) ist von anderer

Hand geschrieben, vielleicht Ton Poggios Hand, Ton
welcher aui li die Korrekturen auf der cr-^tOT Seite

des Statins lierrilhren. lyowc bemerkt ausdrflcklich

am Rande, Um die snbscriptio dieser Annahme
nicht zu widersprechen scheine." I^öwc drückt sich

aber in der Kollation wiederholt bestimmter aus.

Neben IV. Militium in jionto diclat pupidsque

colondae Dira minlsteria et uttae discriiueu inertis—
(g mißtkm ponto — c mon p militiam In p. — 1

militiae in - Matr. militiae in) bemerkt I/iwe:

„NB. I,' Vj und 'I'opffio sclit inen auch l ine Familie

/u bilden '^ Sonst nennt er die Handschrift einmal

xMatr.: neben II 871 Aut Inuidata cadet (so gic

— wahrend v* frandat aecadat, Matr. frandat

acadat bieten) tindct sicli bemerkt: .NB V.j u. L
sehr oo dem Matr."; einmal aber auch K {Es>-

lorialensis). Bei IT. 636, wo nur Matr. md v, «o/o,

die Übrigen sola liiefcn. heifst es am RaU'lc; ,LVE
(auch (JVi sclieiut liixii lu i Korruiitelen das Urs|)rüng-

llclio viel mehr zu bieten"*, wilhrend freilicii dii'sc

Stelle für die Richtigkeit der Bemerkung nicht eben

s|)riebL Ober den Wert der Uandsehrift ftobert

l^we sich gelegentlich. T. 87 bat g Per qios bbÜ
st unitit

ei|Uos - 1 labit iv' m ji n\ bodl nadit —
Matr. Peri|uo labite quo» — v- nach Kllis Per quo

labit. Hier bemerkt Löwe: „die willkflriiche Wort*

zerteilung beweist genaue Abschrift einer älteren

Vorlage". Nun findet sich diese willkürliche Wort-
zertriliuii: «loch oft ancli in den allen llau<lschrit^cu.

Der Vers W bib lautot iu g: Audromcdau teneros

t bdla manere tanis, in 1: Andromedon t. t bella

mane retatus, in c: andromefä sonst wie in I, endlich

in Matr.: Androme daulene pos ut bella maiieretatus.

Ich wühle diesen Vers statt vieler andorer, weil er

*) liie Worte vou A^uruuioii bii« Valerii .titid achräg
dnrchitricheii.
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für die Ti'xtgescbichte bezeichnend ist. Die Ver-

wechselung der Majuskeln R nnd P, sonst auch P
und I), E nnJ F, T, nnd V voranlafstn zahlreiche

Korruiilelen, wi lclien noch mehr naclizugelicu sich vcr-

lolinon mag. Aber auch dieVerwechselung der Minuskeln

b uod 1, c and t, t and v, t und 1, t und r findet sieb

Im Matr. TMliuh. — Das Terblltnis des Matr. stm
Lips. m. pr. hifst sich noch nicht gnnan fost-trllcn. In

der Flexion der Accnisative auf is slinuncn oft I,

Matr. u. v^; ös liebeu U, c v'; die ililt« hält g.

AUzuYiel Gewicht ist hierauf nicht za legen: die

MQnchener Handschrift nnd die Pariser bieten die

inoisten Accusaiivo auf is und sind doch wertlos.

Der V* sodann verdankt alle gateo Lesarten vom letzten

Dilttd dM II. Bvcbes an dem Matr., in Buch I nnd

den jröfsercn Teile dos IT. Riirhc- ist <t (Ihcrhaupt

«Ana Jeden Wert. — Wichtig war es mir, m erkunden,

ob nicht eine römische Handschrift mit dem Matr.

mwandt uL Nach den Mitteilangen des Herrn
Professor Damns (8. Mai 1890) darf ich dies hin-

sii litlii h der wertlosen codd. V;it. 'jUiO und ."iOOO

verueiuen; aber in Urbinas tiOä fand sich der mir

nur aas Matr.*) bdcannte Yen hinter I 611: ,Tangit

et originem chelarum summa regidit', doch erwies sich

dnrch gütige Mitteilung des Herrn lir. Illllscn (9. Nov.

185)1) dafs ,rcgiiiit in der Handschrift ohne Uasur

Stehe (also ,Tangit et originem tbelarnm summa
regidit*). Natttrlidi Ist dieser Vera ein interpolierter,

elien^io (Irr vorbiTgehende: I'ernieat artophilaca jietens

l>er tcrga dracunis. Der darauf folgende Vers 8exiiuc

fngit 8olida.<i a celi ucrtice partes (oder in Matrit.

wdidas caeli aertice partes) zeigt daa. Die ' Ver-

werAing der Lagen im Arcin-typus veifeltete den
Inten>olator, die Lehre von d( n Culurcn hier ein-

zufOgen. Daraaf deuten die liCmmata hin: g, and

e haben bei 560 *de oolnris\ der Matr. de circulis

caeicstibus. : de coluris. Oan/ richtig werfen Seal,

nnd Bentk'v 5ii4 uud 5G,"> aus, und dafür spricht

anch im Matr. die Überschrift vor 5tiG de parallclis

circulis, welche g am Bande bietet. — Wichtig ist

aber dieee Übereinstimmung des ürbinaa 668 gerade

im I. Buche, einem Teile also, wo v- einer ^'anz

anderen (Quelle folgt In III til5 und GIG bieten

Matr. nnd beide Urbtaias die Terse iadcenhaft:

Annomm spatia et decum Interius puemm
in . . . .; in 614 haben beide Urbinas (667 n. 668)

nach Ellis N. .V. \\ 112 elicnso svie Matr. nicht

rmi//it, sondern renutrit (Verwechselung zwischen t

nnd rl). So dttrfte eine Tergleidinng der beiden

urbinatischon Handschriften mindestens in den ersten

beiden Bachem, obwohl sie wenig älter sind als v-,

wohl lobneo, irfthrend man den v' neben Matr. völlig

aulbehren kann. Dom anch in seiner »reiten Hftlfte

bietet er nichts Selbstlndigcs, wobl abw viel Ver-

kehrtes. — Nun ist aber audi im Mi|tr. nicht alles

Gold; und zu wttnschen bleibt, dafs man in der

Freude Ober den neuen Faad niebt irfetkr wie einst

Jakob ia oasicheres fWmraner gerate. Ich finde

•) Im Jlatr. steht hinter (ill: Tanuit et origonen
chelarum summa regidit .Sex(|ue fivgit Hohiia-H vjxmW uertiei;

partes, der «weite San iiteht aber richtig auch hinter fiOO

(dnrt ft eaeli).

z. n. bei P:ilis pag. 26S: After III 159 M and V»

have written in form of a versa Qoomodo adapcr

(adapct V') Signa de sonibus amnri (? aninri) M;
anmri V^, a mj»teriou.s sequence hitlicrto unexplained,

but not fonnd in the other Mss. Darin ist ober wirk-

lich nichts Geheimnisvolles. Im Matr. steht vor dem
Abschnitt ober die athla (sortes) als Tera gesehrieben

und also mit Miuuskel nach Löwe:
Quomodo adapcr signa de sonib., ammi:^

nnd das Zeichen zeigt deutlich, dafs der Psoudo«

vcrs frOhor Überschrift war. Ks ist zunächst ada

acla d. i. atla, und die Überschrift heifst wie in dem

Qiidinodo atla ß deseribaniiir.

äo viel aber scheint sicher zu sein: der Matr.,

mag er PttggiapB» halben können oder niebt, Ist

doch hundert Jahre älter als der V- und bietet ein

wichtiges Glied in einer bisher unbekannten Kette

der Textttberlieferaog, welche sich bis zur 2^it des

g und 1 liinaaf verblgen Iftbt. Eine genaue Über*

riebt Aber seine Ijesarten, wie sie ans Bllls Tersprieht,

wird hoch willkoniinen sein; aber man wird die

Kollation Lowes nicht ttberscheu dürfen.

Hannover. T. Bcaitar.

Beriehtignng.

W<ichenschr. IHtii! Nn '_H ist in der liesprecbung von
Fiiibreclit, De U'rtio .\nilriiit' exitii

Spalte 7S)7 Z. 9 V. n. zu iemi: l'ampliilu«

. Z. 2 T. n. , , lii ul. i. nuhO ^lenM
, 708 Z. 10 T. 0. • . Cod. 8;

Verzeichnis nea erschienener Bficber.

Ballif, Pb., liömuelie Slrafam in Bosnien und
der Hcrzegovina. Herausgegeben vom Bosn. Her/eg.

I.aiidesniuscum I. Nebst einem Anhang (Iber die In-

schriften von K. FwtMch. Wien, Gerold's Sohn. IV,

70 S. 4 mU Abbndnngan und Karte. JL 10.

Boesch, Fr., De XII Uibulttrum lene a Graeeis

petita qnaestiones philologao. Dissertatio Uöttingcn,

Wetcrich. V, 89 S. 8.

Diocletians Maximaltarif, henosgagebeD v. 1%
lUommtnt, erläutert von ff. Biümtur. Beriin, Reimer.
XIII, 2aü S. 4. A 14.

Codex Fcsti Fanicsianus XLII tabulis phototypis

ex[>ressu8, consilio et impensis academiae littcrarum

hungaiicae ed. Aem. Tlifinewk de J^onor, Bttdapest

(Berlin, Calvary). In Mappe „4! 42.

FlorschQtz, B., Der Felsberg und seine römi-

»ehen StäHbrüehe. Zwingenbeif , Lehr. 14 S. 8.

ueo.so.
Ilarnack, .\., Gescliichtc der altclirwlllchen LiUe-

rulur bis Kusebius. I. Die Überlieferung und der

Bestand. Bearb. unter Mitwirkung von A\ Preu»rlieu.

Leiprig»Hinrichs. LXl, 1020 S. 8. JL 35, geb: Jt 38.

Kazsinsky, V., Die Ausgrabungen zu /l^iu»cum
1879-1801. l;ii.la|>r>t, Kilian. III, 135 S. 8 mit
2 Beilagen und 48 lllustr. JL G.

VanuttwortUolMr Bmlaktwuri Dr. U. I>r»h«im, ViMmwo.
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ANZEIGEN.
<i)arrtttrr« llerlag, ^rqfrl^rr, ^erlitt SW. |

dtt|<ll: I. Ilit ba r.fiiiirllr ör> Vfliniiiit-/. ' iinun.ir •iiurträflc.) W
II. «»U unft ^IKR MC ^o^trtR ei^uUn. III. 9i«i|ie|r.

10 flogen fl*. 8 Bterf. $

nationalen ^fgaben ber (BegcmiKirt.

9m Hr. fBtn^ MMk«m VtwilibibAiätoM Iii «•Um»,

asecttcik sr. 8». 80 Vf.

€in6rficfc

Ml Ip'i-r Dr. iOillirlm

X u. IIK) critcn 3aubrr fartonicrt. fnit SjOOSRorf.

Itermtfilite ^uffit^e
filier

unk Uiitcrric^t^funft

9m m. mmtim mftMir
I.

1. ftoUtlotiMlic»« «tt SUl M ((il(|«ttttn
Untcrriitt«.

I «. «tu eiM UM S«kli tct Muller1pTS<bt
«I« ««ftllHtil« »(• MimMm KMirri^U.

[ & SU «kgi kW ktMMm affpra^c aU

ö. Viotnart uiit- .Kiif,iabcii b<l ktulf^ni XMtr>
j

ri<|)t4 om iilcaUciiinafluni.

^ut Üunft b(» ntwtirt>'n'> «»« htm ^MK»

7. ttH«U|4^ e«»nfmii «I* Unttttl4l48(«en.
ftanh.

a Stattfwar« Slacttt^ im UnUriiAl kct
tirlma.

VI II u -ilMi 2. <^r. s", (1 ii;„rr. I

Der Freiheitsprozel's

im klassisclieii Altertum,
inabesoiidera

der Prozefs um Verginia.

Richard Maschke.
(AikIi Uter dem Tit»l: TfiirtonVIic Frittr^nrliniiurfn

,
liernuKjjcgcbt'ii

vi>n .1. ,l:i-itr i'.s
. Iii/' - •

R. Uaci'tners Verlag, 11. Hev leider, \WvUn SW. n

R. Gaerliiert Veriag, H. HeyfeMer,

grieeMaeheii Ifiterrictt

IMrrtuU (rXiertvhrer). Ob«r
Gebrauch des IttaMw ItArllkfll
bei Tfaucydides. i J&

Duhms (riufcAsor). Philologische

Studien zur Wertbedeytu«g bei

I je,

A. F. OottaoUok
IViiviiiiiil Schulrjl.

Beteplelsamoiiung lum Übersetzen aus
dem Deutschen in das Grieckiscbe.

I. lUfi für unlere uncl millk-te

GymiMitialklasxen. 6. Aufl. l^K.

1. lIcCtfui n1icreGyninasialkla»8cn.

4 Aull. i,6o i/t

— WirtamnaiolMli m dem i. und
1. iiefte. 4. Anfl. Pf,

firieohiMhes Lm«Im«Ii Mr umere und
mittlere CymnatfalVIawen. il. Aull.

1.1'

Griechisches Vocabularium. 5. Aufl.

I

firieehiseke Fmedehre
in Pavadlgmen.
AJa AnhaosBt

tdwrPit-
«b Iii

FOr den Sdralgcfatandi benrfacilct

DInMw <• K(t. OfMMrimM m Um».

t, wMcntlich iinfcirb. Ag

Gr. 1,20

Leudtfenbergtr fCnuMHiaKDifeliior).

OtaMrillVt taMMNMtoU^ OlfriliMhM RedM «m De-
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Die Uerrt-n Verfasser tou trogrammen. ])ii*»crtjttiouen und suu^tigeu UelcgoiiUeitSKclirifli^u worden gebeten,

laa&OacrtBers Verlsgsbndiband Inng, ßerlinSW., Sch0nebergerBtr.26,eiiis«idenzawolleu.

äoTserlichen Merkmale fügt er zu deu vou iiitu ge-

lähltra 242 hniT«rkminlMurett, jedem eraichtiidien*

Kritiken noch beinahe 1000 rersteckte hinzu, so

(lals (liü Ziihi <ler Stellen, iiu <leuen er antike Aneis-

krilik ttuigettpurt hnt, sich auf ruud l'iUO belüuft.

Die Sehlnftfolgerung, dnrdi welche Georgü

jedesmal die vou deu Alten geQbie Kritik findet,

ist folj^ende: NV'enn Servius sagt, bene fnon sine

oaniw eto.) Vergiliu« boc dixit, so will er den

Dichter nicht beloben, londern ein ron ihm in den

älteren Kommentaren vorgefondenet male (sine

causa etc.) zurückweisen. Diese Auffassnnfr wird

an einigen iSteilen dadurch bestätigt, dai's neben

dem bene dee Serrim noeh beannde» die Kritik

eines alten Autur^ iiliorliefert ist. Man wird

Georj^ii zugelien kimnen, lials biMie nn einiffen

titelleu verteidigenden Sinn hat. Cianz eutschiedeu

aber wird man gegen die von ihm beliebte Yai^

allgemeinerong« daA j«d«e bene kritikabwebrend

ist, protestieren müssen. Das Resultat seiner

Kritik b»t der be«te He weis gegen ihre Berech-

tignng. Wae kommt denn dabei heraaa? Er
findet^ dafs Lexikaliscbei, Grammatisebes, Proao-

disches. Metrische, Rhetori.'^ches, Unpoctiscbcs,

Epitheta, unaugeinobi^iue, unklare, breite Aus-

drüdce a. e. w. getadelt worden nnd. ESn Nadi-

weis antiker Kritik aber wäre doch nnr dann er-

br.icht, wenn er wirklich in all diesen Kritiken

die Arl>eit eines oder mehrerer uutiker Autoren

enehlomen hätte. Ein zwmtee Bedenken gegen

Rezeasionen and Anzeigen.

Heinrich Oeorgii, Die antike .Vuciskritik, aas

den Scholien und anderen Quellen hergestellt. VII 1,

570 S. StiittiraM, W. Knlilliammcr. IHOl. 10

Unter nn1^V«?r Anenkritik verstioht C>«orgti di«

Kritik, welche die Alten tot Serrioe an der Ända
geübt haben. Schon ans der Snetonianischen vita

des Vergil lernen wir einige dieser alten Kritiker

mit Namen kennen: Carbilius i'ictor schrieb eine

Äneomastiz, Herenmne etellte die Fehler Vei^ls

zuMinmen, nnd Perellivs Fautnt rupfte dem

Dichter die von anderen gestohlenen Federn ans.

Äbnlichen Inhalt scheinen auch die acht volutuiua

homoeon elenehon dee Q. Oetavins Aritoa gehabt

so haben. AnAerdem lesen wir bei Gell ins, Ma-

crobins und vor allem Servius eine Menge feiner

Bemerkungen des Prohns, Asper, Coruutus u. a.,

ane denen Ribbeck (Prolegomena e|>. DO vuä

ThomaM (E.ssai sur Servius et son COVmeiltaire)

die antike Äneiskritik zu charakterisieren ver

sucht haben. Geurgü hat noch weitere Spuren

dieeer Kritik in den Kommentaren dee Serrias

entdeckt, sowohl in dem kürzeren (S), als auch

in dem volleren (DS — DentiTo-Servius oder D.i-

nielischer Servius). Kiawüude mit ut<|ui, Krügen

mit qvonMHhs enr, qmdni, Woidniigea wie aon

incongrue, non sine cama, neu immerito n. a.,

besonders atu r das überaus häufige bono gelten

ihm als sichere iveuuzeicheu, dais hier alte Kri-

tiker den Vevgil getadelt haben. Mit Hilft dieser
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(ieorgiis Methode sehe ich darin, duls es ihm
trofas vielen Seharfsinues an einigen Stellen nicht

gelungen ist. bei beue die Spuren einer Kritik

zu finden. Ancli nuiolit er bei seinem Suilun

nach Kritikea oft gar wuaderlicbe Sprünge, »o

s. B. An. YI 16. Hier schreibt SerTias m ennvit

ad arctos: beue utrumque miscet, naro > tiim et

de navibns dicimus, ut 'natat nnc;tn curinii' . . .

et de volutu, ot 'nare per aeätatvm liquidum »u-

speieris agmen*. ad arotoe antem et ad fiütalam,

contra He]itcnitrionem, si ad veritateni, ad f-eptem-

irlniiis observationein. Das lii'ilVt: TreftVnd vtT-

t<ciinul,&t Vergii mit dem Ausdruck euare beide

Versionen Ober iKidalne* Flacht, sowohl die my-
tliülo<;iM('lie, nach der er auf Flügeln dem Laby-

rintli entdulien ist, als auch ilio Iiistoi iscbp, nach

der er zu Schiffe gen Cumae entkuninien int; denn

nare wird tooi Fluge und von der SehillUirt ge-

braiK'lit ad arctos bezeichnet in der mytholo-

j^iHchi ii Autfa-<^>iii<^ dem Sicliengestirn entgegen,

in iler hi»toriächeu die lieubaehtung des Sieben-

gesttmes, nach dem der Schiffer seine Fahrt lenkt.

Wenn hier beue auf alte Kritik, hinweisen soll.

80 mOfste diese sich jire^eu den Ausdriiek euare

gerichtet imben; denn von diesem handelt 8erviu»

in dem äatxe bene ntmmqne miscet etc. Allein

an diesem fiiad Geoxgii nichts Ani^tüisi^rrs. Mit

einem kfihnen Spmnge geht er daher auf ad arctos

3ber. Dan fal'üt er streng geographii^ch lUi Sinne

TOD '^nach Norden* nnd damit ist der Anstors ge-

schaffen; denn von (Veta nach Cumae führt ihn

ja doch keiu uitrdlicher, sundern nur ein nord-

nord-westlicher Flog. Sieht mau hier imch von

der za pedantischen AnlKuenng Ton ad arctos »b,

HO niöfste Servilis, wenn sein bcne hier anf diese

Kritik hiuweiüen sollte, doch wohl ge8cbrieb(>n

haben: bene ad arctos.

Ich kann daher Georgii nicht sngeben, dnfs

die .\nsdrQcke b' Mf u. ii. an sich die Hcdeutung

einer abwehremleu Kritik haben, es sei denn,

daTs noch andere dentiiehe Beweise für eine Kritik

sengen. N'ii lniehr will der Scholiast üborall auf

eine Keinlii'it des Aiis.lnieks inl< r <icdankens auf-

merksam nuichcn, die dem Üiichtigeu Leser .sonst

leicht entgehen könnte. Namentlich der Danieli-

scli.' Servius gebraucht bene häufig .so. Ihm
(•i-hfiiit es liii der Ifevision rles Sorvianisehen

Textes besonders darauf augekomuieu zu sein,

seine SchQler auf die Feinheiten VorgUtBcher

Sprache und Knust hinzuweisen; snweilen fährt er

uneh mit einein ergo bene nnr eine selioii vom alten

Servius gcgelM ne 1 Erklärung uäiier aus, wie I ä2(i.

Der Kaum ^« stattet nns nicht, noefa an melir

Stellen die vou Georgii angenommene Kritik uls

unberechtigt zurUekniweisea. Es wäre das aneh

oft unmöglich, denn man aidit sich selten Be-

weisen, meist nur Vermutungen gcgenObergeätellt.

Diese mag glauben, wer kann. Dagegen möge
man mis erlauben, noch einige SerrinssteUen vor-

anlegen, idjer deren Auffa-ssung wir mit dem Verf.

niclit Gbereinstiinnieii. Zu An. I ]'.)') bemerkt

US: nutundum sane est, qaod uoa omuia perse-

quitur, ueque enim indieat, qno delata snnt oerrL

Dies Seholion versteht Ueorgii von der Miis,se der

nielit iiet<Ueteu Hirsche. Er meint, der Scholiast

habe bei Vergii eine Augabe darüber venuilst,

wohin die nicht getSteteu Hirsohe geraton saieu.

Aber das giebt Vergii ja deutlich Vers 191 an:

nemora Inter frondca. Rildieek (IVol. lOH) versteht

unter den corvi die getöteten Hirsche. Vou diesen

aber sagt Vergii, wie auch Ribbeck gesehen hat»

ebenfalls ausdrücklich, wohin sie geraten sind,

V iiit: socios partitnr in omues. Sieht man sieh

den Zusjimmeuhang in der Äneis au, ho erkennt

man sofort, welehe Angabe dar Soholiast hier

w i nii.-i hat. Äneas ist mit .\chates allein auf

dir -l iffil ^esrangen. Sielien Hirsche hat er erlegt.

Wtit hat denn diese zu den Schitfcu liinabgetnigeu ?

Achates konnte sie«do«h nicht alte sieben in die

dagdtasehe stecken? Ks ist selbs^tvi-nständiieli.

dals Aneas erst eine .Anzahl seiner heule ab-

geschickt hat, uni sie holen /.u lassen. Diese

Notis hat der SchoKast vermiftt. Demnach hat

DS geschrieben: iicijiie eoim iudicat, .i quo (oder

(jno modo) delati sunt cervi. — An. I 31(1 f. heilst

es im \'ergil: t'liu>sem in convexo ueniorum sub

rupe earata Arbonbns elansam circam atqne bor-

rentibus nmbris Occulit. DS bemerkt hierzu: et

bene osteudit omnia cnrvis adlata navibns nun

i|uae veneraut cum Aeueii. Auch dies ScboHou

ist verderbt. Georgii will sohrwben: et bene

osteudit, nrania cnrvis adlata naribus bona et<'..

was lieilseu soll: er zeigt, dafs durch die Krüm-
nningeu den Schiffen alle Vorteile gebracht sind.

I )ie Änderung von ^non* in *boba* ist swar leidit,

aber die Interpretation ist sehr gekünstelt. Wieder

Hihrt die Betrachtung des Zusammenhangs in der

.^neis zu einer einfachen und sicheren Herstellung

der verderbten Worte. Der Dichter malt sehr

ausfiihrlieli das Versteck der Sehifle aus. Kr tliiit

dies nach Ansicht des Servius, um zu motivieren,

warum Äneas mit seinen Schiffsn von den Wäoh-
teru der Dido nicht ebenso ergriffen wird wie

llioneiis mit den übrigen Schiffen. Cf. Servius zn

Vers 310: non enim teuebitor ab Afris ut Ilionei

•t qni cum ipso snpervenerant. Dissen Oedanhan
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hat nncli DS zum Aiistlrnck ^;cl)ra<'lit in den

obigeu Wurteu, die richtig abgeteilt luuteu: et

boiie (Mtendit oamia, enr » adlata naTilnn oon

sit, qnae venerant cnm Aenea. Ich habe nnr

Sit niich uon eingeschoben, wo sfhon Bcioppiiis

eine Lücku angezeigt hat. — Au. Ii 17 uüiclite

ich an Stelle der Terderbten Worte dei DS *itaiii

incipiunt et iusidiae patefactae ene' Bchreiben

'quam si compcrissent, et insidiae patefaebM eeeeat*.

II 137 statt *apud igaotos': *ia Qraeew reliotos*.

II 518 lllr 'qnae reeepta matre est nee mnlto

poet in locuni eins iirl)oroin lanri nasci': 'i|nae

reoepit eam iternui uec uiaito post in locuni eins

arborem laori nasci fedt*. VI 279 filr 'catn

omoia*: oonunmia.

Berlin. t. lahlee.

Knut Wintiell, De Hellenlemo Haratil qnao-
stlonei nonnnltae. L Lnndae 1892. SC S. 8".

Wenn anch Hör. nach seinem cif^enen (fc-

stündnis in erster Linio die priechtscheu Mcliker

der ültereu Zeit sieh zum Muster genoiumeu, so

leige er dooh dnrehweg anob entschiedene Spuren

der alexaudrinischeu Epoclic Der ESnflnft dieser

letzteren winl nach W. zu sehr nntersohStst. Im

ersten Abschnitt (H. 7 ff.) führt sodann der Verf.

am, daft die Honisiscbe Metrik in der Technik

des HcxamcttTs « iif^f« an die Thoorieen der AI x;in-

driner sich anlehne. Dalitu gehöre die Vuriicbe

fBr die TerhiUniimürsig häntige Anwendung der

trocbÜBolien Cäsur im 3. Fufse des daktylischen

Hexainotprs (in den Satiren des II. 15. jeweils itn

9. Vers: im ersten und dritten iirief des zweiten

Bnche> ji weils im 7.); Ton den 138 Hexametern

in den lyrihichen Gedichten BMgeil allerdings

nur It \'erf'e jene Cllstir, :iber und gerade

hierin liege die Eigenart der Alexandriner — der

Haaptolsnr des 3. Fnftes folge Bberall anfser

epod. 14. I 'i /iir UnterstOtzuug noch eine Neben-

cäsur (Hephtheniinieres, bnkoHsche, einigemal auch

die troch. Cüsnr des 4. Pulses). Auch die von

den Alezandrinem angewandten spondeisehen Verae

finden sich mefarÜEich bei H. Mit l'nrecht habe

daher W. Meyer (Sitznngsber. der Münch. Akad.

1666) behauptet, U. habe sieh in der mctrisciien

Teduiik an Arehiloohni, Aleaea«, Sappfao ange-

idlloaBen; er fnfse vielmehr anf der .Mexandrini-

schen Doktrin, wie sie V'arro vertrat. Im zweiten

Abschnitt (de universo Flacci iugeuio et arte

Hellenistiea S. 13 ff.) lählt W. die Eigenheiten

der sogen, hellenistiüchen DarsteMungsniittel auf,

die sicii alle anch bei H. finden: die Vorliebe fiir

spezielle, von Eigeanatueu eutleituten Epitheta

statt allgemeiner ()uaHtät«bestimmiingen f.\ttalicne

coudiciuues, C^pria trabs, Myrtoum ntare, Icarii

flnetofl, Afriens rentos n. s. w.), das Ansapinnen

eingeetrenter Emihlungen, antiqnariseher, histo-

rischer und mythologiscOier Xotizeu, der weltbOr-

gerliche Zug, namentlich der Apparat in den croti-

sehen Liedern, jene fingierten Hüdehennamen ete.

Diese erotischen Lieder wie die sympotiflohen zeigen

die grofste Verwandtschaft mit den besonders im

alex. Zeitalter entstandenen sogen. Anncreontea.

Aneh die vielen in der Anthol. Pftl. vorkommen«

den epigrammatischen Grabschriflen, nach denen

c. I '2S verfalst sei, wie die Dichtgattung des

Prupcuipticon, worin sich Theocrit zaerst Termiebt,

seien dahin zn riiblen (e. I 8, epod. 10). Der

dritte .Abschnitt (de aiireiu' ai f iris fabula Hora-

tiana S. 18 ff.) bebandelt eingehender die Aus-

malung des goldenen Zeitalten. Die Ahntiebkeit

zwischen epo<l. 16, .33 ff. und Virg. ocl. 4, 2! ff.

sei nicht auf .\lili;ii!t;igkeit des II. von Virgil

zurückzuführen; da» Vorbild sei vielmehr Arat,

der snerst von blofe 3 Zeitaltem spreche and die

Uubekanntschaft mit der Srliiffalirt als Charak-

teristikum der ersten Meuseiien betone — Zuge,

welche gerade H. habe. Auch andere Attribute

jenes goldenen Zeitalten gehen wohl anf die

Alexandriner znrBek. So die Betonung der Sitten»

reinhcit der Frauen, von der zuerst CatuU ((!4, ."584)

rede, »ehr oft dann aber H. (ep. 1(1, 58; c. III

34, 17 ff.; IV 5, 2t ff.). Blit Arat (r. 108 ff.)

sei auch zn vergleichen c. IV 2, 43 f.

Die .\rbeit ist eine Ergänzung des Abschnittes

'Uber das Studinm der Alexandriner' bei Arnold-

Fries, Die grieoh. Studien dee Ew. (S. 20—43);
in Citateu wird fitst tuehr als genug geleistet,

doch zeigt sich fil)erall gnil'so Sorgfalt, so dafs

wir der Fortsetzung der Abhamiluug mit Interes.se

«itgegeuteben.

Karlsrnbe. J. Hinbner.

H. Magnus, Studien zur Überlieferung und
Kritik der Metamorphosen Ovids. Fünfter

Teil: I.iber XV. I'niL'riiinin d. Sophicn-GymnasittMS

zu Herlin. 18!t3. lt. (iacitiier. 29 S. 4. I

Der Schlul's des 14. und das 15. Itnch der Me-

tamorphosen ist nur in Hss. des XIII.—XV. Jahr^

hvndert.s {-) erhalten. Was das bei Ovi.) heilst,

weifs jeder, der einmal eine Stelle zu interpretieren

gehabt hat. Wenn Korn aus der ganzen Schar

H nnd • answiblt und cor Gmndlage dee Textes

maelit. so ist dies ein Hohn auf den Begriff

recitino. Ehe nicht ein unwahrscheinliehor Zufall

eine wirklich gute Hs. zu Tage fordert, mnfs
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Beobiiclituiig des Sjiraeligebrauclis und ratio nllein

den richtigeu Text herzastelien socbeu. Letztere

aber darf sieh der Vemehnrang nUSgliehsi labl-

reiohor Zeugen nicht entschlngen; H«'nn es ist

Thatsache, diifs Tropfen reiner Cberliefcmng sich

in die entferntesten Uinusale auf fast unerklär-

liehe Art Terknfeo habeo. Dareh einen solchen

Fall (XV 804 Aeneadiu) ist M. vcranlafst worcleo,

sich Kollationen folgender Hsa. zu verschaffen:

LeideuBÜ Vossianas No. 51 (V), Graecensis No. 1415

(G), Bttitoenna F. V 26 (B,) and F. VI 12 (B^.

Grofse Ergehnisse waren nicht zu erwarten.

Dennoch beweist die sich anschliefscude Behand-

Inng einer Reihe von >Stellon einerseits, dafs aach

die genannten Ilse, nicht TemachlSssigi werden

dSrfen, auder>eits. dal« iln-<'h den Mangel an

kritischer oud cxegotischer Gründlichkeit bei Korn

und Minen Yürgängem sich eine ganz unbegrün-

dete Talgata gebildet hat. M.'s Ergebnisse, denen,

soweit der Verf. nicht selbst die Entscheidung

offen läfst, kaum zu wider^precheu sein wird, sind:

XV, V. 107 potfti, 113 emerit . , , iniaxfperil,

332 locus, 366 prisea (£ tnereX 420 tempora (f.

or/iitia). 47.') inchiilite, 4!)7 puto ({. (/itO'jiir). .'»1')

iHltiUa (V), 667 couceniunt, 677 en deua e»t äeu$ est,

700 »extae, 724 hmeU invim», 730 jnrffA

S"24 EiiKithUijue, 855 f. intifmus . . . ririt. M. ver-

fügt über cini- gonano Kenntnis rlos Sjiracli-

gebrauchs. Eiu wahres Master wohlbelohuter

exegetiseher GewiasenhafKglreii ist die anf nm-
fassende topognqKhisehe Studien gestüt/.te Begrün-

dung von locus V. 332. Die Abhandlung schliel'st

sich den früheren Arbeiten des Verf. anf dem
gletehtn Gebiete wfirdig an.

Berlin. O. WarteBbeirg.

A. K. A. Schmidt, Cbor das Uomcrische in So-
phokles' Aias (in sachlicher Hinsicht). Separat-

Abiiriick aus dem .lalin-sbericlif <\. Ronlgymnasiums
in Waidhofen a. d. Tliaya. IMIO. ^>2 S.

Vun dcu drei grofseu griecbischeu Tragikern

hat sieh Sophokles am engsten an Homer ange-

sehlossen, sowold in der Behandlung dos ^fythus,

der Darstelhmg der Charaktere und der Schil-

deniug der ÜrtUchkeiteu und Zeitumstände, als

aneh in der Sfirache nnd Aasdmoksweiee. Von
dieser Tbatsachc, welche schon vielfach erörtert

ist, atisgehend, führt Sch. in geschiektor Weise

uuä, welche Berührungspunkte zwi^tcheu dem
Bophokl. Aias nnd Homer bestehen. Er neigt

annächst, dafs die Grundlinien des Dramas .sich
!

schon bei Homer finden: zweitens, dafs aiub die

Charaktere sich au die homerittche Darstellung

anlehnen: .so ist der Charakter des Aias bei .So[>li.

im wesentlichen dem bei Homer gleich, und die

ZBge, die Boph. sonst noch eeinem Ata« rerlieh,

erinnern an den honierisehon Achillens und flektor.

'so dafs wir im ganzen zwar eiu neues, aber et;ht

homerisches Charakterbild haben*; ebenso trägt

TekauMaa, welehe bei Homer niebi erwUmt wird,

die Zöge der Briseis und der Androniache. lu

den weiteren drei Teilen behandelt Sch. noch die

Scenen, die Realien und die das Drama durch-

xiehende Stimmung. Endlieb zeigt er in einem
knrren .Vnhang, wie Soph. in einer gröfrieren

lieiho von Gleichois.sen Homer folgte. Natürlich

darf man nicht fiberall eine bewafste Nachahmung
Homers annehmen, nnd Seh. denkt aaeh Mlbrt
nicht daran, sondern es kommt ihm rmr darrmf

an, die Stellen herroncnheben, 'welche einen

Parallelismna oder eine Ähnlichkeit mit homeri-

schen zeigen*. — Wenn man auch nicht nene
Gesichtspunkte in der Selitnidtschen .\bhaudlung

findet, so wird man doch die Znsammeastellang

dankbw hinnehmen.

Berlin. S. Otto.

1. Thukydides' erstes buch. Erklärende Ausgabe
fllr den Schul- und Privatgebranch nebet einer Ein-
loituni^ in die Tliukvdidesh-ktürc von Dr. Frans
Müller. Mit (-iiuiii .Valiani;: Littcraturnachweis

zu Tiiukvdiiles^ I'.kili'rborii, F. SehOniogh. 1893.
8". VIII, iTl* S. •.>,4U.

i. Thukydides, Schulausgabe. NaclMkr erklärenden

Ans<;abe für den Schal- und Privatgebrsneh von
Dr. Franz Mrtllcr. Mit einer Einicitnnc in die

Thnkydidcsicktare. Ebenda. 1893. kl. 8". IV,

n» S. geb. Jt 1.

Nachdem der rühmlichst bekannte Bericht-

erstatter ül»er Thukydides in 'Hnrsians .lahres-

bericht' bereits vom zweiten Buch Kap. I—(>ä,

vom sechsten nnd siebenten Text» nnd erfcllrende

Ausgaben veranstaltet hat, bietet er jetzt solche

auch tur das erste Bneh, im wpHeutliehen die alt^ii

Orundmitze beibehaltend. Der Text beruht nnf

der Stahlsehen Btereotypau^be, nnr raweilen

auf r())i|K>-Stahl. F^ntspreebwad dem Zwecke der

Ansgalie ist die Hezeieliuung verschiedener Lesarten

oder Koujektureu unterlassen. Nur selteu hat der

Heransgeber eigene Änderungen Torgenommeo,

dauu aber mit Geeehick: xi. i tnfi, Sri, 2 oIf\

10(», 1 i]ydn>]xot'Ta (nach KlulMuann), 114, 4 *a-

ttfkitov it st. xaitÄ.ihfyiti;. M. w^ill keine Kritik

treiben nnd sneht mit ToUem Reehte bei koneer*

vativcr Haltung im Interesse der Leser vor allem

einen lesbaren Text zu liefern. Daher lievorzugt

er die LesarU^n und Krkläruugcn, die am meisten
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dem Geiste des Uescbichtaehreibers la eDteprecben

sehdnmi, und eoteobeidei rieh in tirdMIiafteD

Füllen für (Ins 'der Jugi'iicl weniger Schwierige'.

Von diesem Standpunkte uns htitte sich vielleicht

auch Streichnug de« tt biuter yavttxi^ 3

empfohlen. Im Qegenanta ni anderon Fach-

gelehrten folgt der Herausgeber teils in der

Texte.-sgestaltung. teils in der AufliuBung an raeh-

rereu Stellen dem 'oltehrwUrdigeu Nestor der

ThnkydidesfonelMr Ludwig H«ri»rt* s. B. 1, 2

»iy^ig ttvrij als Siil)jekt gefufst. r« y"Q Tqmlxoi,

17 (gegen seine frühere Au.sicht), 20, 1. 25. 4.

61, 8 ntfgam9itnti h^^v, G3, 1 iXäxtoioy

fftdtw *da ea nmr eine a«hr knne Streoke war',

()!>. 1. 77, I iXaaaov(ih>ot;, 120, 1. Dagegen hält

er trotz Herbat 1, 1 u. *J3, b an der Überliefeniog

fest Zu einzelnen dieaar Stellen habe ieh meine

Ansicht in No. 39—81 des Torigen Jalugang» der

'WocIuMiHchrift ausgesjiroelieii. Kup. 3, 5 habe

auch ich ^vv^i-itov schon früher verteidigt. Offen-

bar daebte T^nk. annaelist an htovtmno, aber ae

kam ihm gerade auf das 'gemeinsam' an; darum

der trefflich gewühlte Ausdruck, bei dem ich doch

auch au Soph. Ai. 4Ö6 (4i>l) erinnern möchte

Bei der Erklärung kam M. darauf an,

den Schüler einzuführen in die Lektiiro des Schrift-

stellers, ihm nach der bachlicheu wie nach der

apraeklicben Seite hin die erlbrderlioke BtShte,

belehrende Weisuug und w Qusehenswerte Anregung

zu geben, (icgeu frühe)- hat er die wörtliolieii

Anführungen aus der geschichtlichen und exege-

tiaebea Littorator eingeeehrBoki Zu einem *Kom-

mentar im Sinne einer moderneu Schülerprüparn-

tiou'. einem 'Hilfsmittel, iu dem ein Hliek nach

uuteu (auf die Aumerkuugeu) der Selbstarbeit

des Lernenden eine bedenkliehe Orense nebt',

kann »Ich der Heraaigeber — nnd das werden

ihm viulc Dank wissen — nicht verstehen.

im einzelnen haben wir nur weuig zu be-

miarkeo. % 2 mSehte ich doch v§it6iuvot nicht

•0 sehr als 'bestellend' erklärt wissen, als nach

der ursprünglichen Hed<Mitnug 'bewciileud'. 'nntz-

uiel'stiud' (vgl. ä, dauu tritt der Gegensatz von

fvtftiw uoeh sohärfer herror. 2, 3 heben alle

Ausgaben die Bedeatang der Superlative {taXuna

und äQlatij nicht genügend heraus. Mau mache

den Schüler auf die gleiche Erscheinung iui Latei-

niaohen anfinerkiam und erkläre ^e besser— desto

mehr'. In der Aum. zu § 5 lies 'steinielit'. 5, 1

ist fQyuv keineswegs verächtlich zu fassen. D.is

Wort ist im Gegenteil ja gerade die ursprüngliche

Beieiehirang fOr die edelsto Beachiftigang, den

Ackerbau. 5, 3 ist die Deutung tif> naim^
TQ6nm 'Tom alten Schlage* im Oeatsdien miih-

verständlieh. In Kitp. 11 ist die riierlicfcning

bedenklich. Es herrscht hier eine eigeutüuiliobe

Häufung vou Wiederholungen ttloy (2 mal), di^

tiXjfi» (2mal), ^ H*9^ äno^ (2ma]). Ieh

leuj.nie nicht, ilifV auch sonst der Gcschicht-

schreiber solche auffallende Wiederholungen nicht

•eheoi Hier aber erregt doch das zweite t^s

tQO^^t dnoqiq nnd das erste ttloy argen Anttoft.

ßei<les scheint aus einer Randerkläniug in den

Text gekommen zn sein. Ersteres schrieb der

firUbwr wohl in doreh lafataraa wollte er

die Bniehvng von ftäxti x^roSna$ klar macheu.

22. 1 u. 2 bebt M. <lr>n f •egon.'^utz, zwischen

nifttjc^lHfiuiv und 'Uj^itivitav richtig hervor; ta i^ya

ist *das ThaMohliohe*. ii^j^ta ist bei beidem

schwer, bei dem einen der Wortlaut, bei dem
anderen der Veriauf. liei ilie-er T iitersehe idiiiig

ist der Eiuffufs Autiphous unverkeuubur, was

noch niemals hier benürkt werden isi Er reJet

zuerst von der dxQtßua %tt¥ nQux!>tviutv. III 3.

— 43, 3 ßicf i^^on' — uns zum Trotz, wie (JS, 4.

G^ensatz ist o^oKoyiq (s. V 17, 2). Das Futurum

duovooftipttp 78, 2 bedarf der ErklSmi^. Wamm
88 juij = damit sie nicht? — 91,1 oix t^x"'' o^tui^

(vgl. Protag. 311) Ii) = sie hatten keinen Grand

zn —. Man vgl. damit ov* ial^' 6n<ae.

Die Einleitung behandelt das Leben, die

Gt si lii* Iitsrhreibnng des Thukydides sowie die

Reden und bietet nach einer kurzen Charakteristik

uud Inhaltsübersicht der eiuzeluen Bücher eiue

httbsehe Inhalirnngabe nnd eingelMnde Disposition

des ersten Bnohes. Der wertrolle Litteratnmach-

weis hat seineu Platz im .\nhange gefunden.

Der Druck ist, abgesebeu von kleinen Fehlem

and dem Abspringen von Zeichen rein nnd ent>

-^1 ridit allen Anforderungen der Klarheit und

L bersichtlichkeit. Zn iitfi9iyie( b stimmt die

Anm. nicht recht.

Die Ausgabe' wird dem steebsamen Primaner

nnd dem angehenden Philologen Hilfe und .An-

regung zugleich gewähren und sehlielst sich würdig

an die hüher herausgcgeboueu Hefte.

Oberlahnatein. Widmaan.

0. Schneider, IIoUcnisclK' Wdf- und Lcbcns-
anscIiauungoM in ihrar ileUcutuug fUr üeu g}in-

nssialcu UutcrricbL Gera, Tb. Hofinaan. 1893.

43 S. 0,fiO.

Der Verf. findet, dafs mau .sich heute zu viel

vou der Verbesserong der Unterrichtsmethode,

erspriehi Wichtiger scheint es ihm, sich an

r
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fragen, walohe Seiten dei klaarisehen Altertams
|

iiucb für anaan Zeit Wert nnd Bedeutun^r hithi-n.

Man möge inimprliin, Siigt or, als Ziel dvr «rrie-

cbbcben und lutciuUcheu Lektüre hiustellen, dal's

sie die Kenntnis der grieehiseben cusd römiBehen

GcMctüclite fordern soll. Aber man solle doch

feathalteu, dal's dit- Kulturgeschichte die UVüte

aller Oescbichtc ist, nud dalk demuacb auf der

obenten Stufe des Gymniisianu der Zweoir der

griecbiscbeu und rüinisclien Lektüre in erstor

liinic die Krkf^niituis der griei hiM'hi'ii und riiini-

Mcheii Kultur äciu müsse. Vor ullcni komuien da-

bei die religiösen nud aittUehen Ansehmrangen der

Alten in Betraoht Man tollte es wie der Dichter

maclien, der bei der Behandlung historischer

•Stotl'e das .Mititäriäche, Politische und Diploma-

tische snrQektreten läfst und die allgemein mensch-

lieben Seiten seines Stoffes herausarbeitet. Es

gilt demnach, den Hliek der Scliüler vorzugsweise

auf die Lebeus- and Weltausclmuuug des klasui-

sohen Altertums su riebten. Oer Verl fügt htnEn,

er tneine natürlich die I/ebensanschauung, die sieb

iu den edelsten Geistern des Altertums gebildet

habe, und er führt das in dem Folgenden an dem
Begnflb des SebSnen, wie er von Plate ausgebildet

worden ist, ihs nühcrcn ans. Dera gegenüber

gilt es freilich zu orwilgeu, dafs gerade Plato

kein reiner Reprisentant der anttkeu Denk- und

Empfindnngsweise ist Damit soll aber nieht ge-

sagt sein, dals si'iin' der itrchristliohen verwandte

Anffaseung des Lebens von der ächule auszu-

sebKellen sei, weil sie für den Sehfiler zu schwer

7.U fa.ssen oder in ihrem Kernpunkte nnantik sei.

Nur den Zu-saminenliHng des .'*'ehünen, W iihrcn

und (jiuteu würde ich vor iächüleru nicht >o weit,

wie der Verf. hier Torschlagt, in die streng dia-

lektischen Teile der PlatODiseben Philosophie rer-

folgeii.

iSelir behensigenswert ist, was der Verf. über

die Verwendnng der ArchSologie im gymnasialen

l'uterriehfe ^.ai;t. Die Meisterwerke griechischer

Plastik inid Architektur, sagt er, seien zugleich

die schönsten Darstellungen der griecbiscbeu

Weltanschauung; aber es sei nieht sweekm&fsig.

bei der Lektüre der alten Klassiker auch von

dem Nelieii.-üehlieheii und l iil>eileiit''ndeii hild-

iichc Darstellungen vur/.uiührcu. Besondere \ or-

sicht seheint ihm gegenüber bildlichen Darstellnn-

gen von VorgBugen in den Homeris« Ix n (leiliehten

geboten zu sein. Es giebt ein r, Ahm h;iiiiii:g<-

mittel, die mehr verwirren als auf klären. In did

Ao^be aber, ober solche Kardinalpnnkte der

griechischen Lebensauffassung anftnklilren, will

der Verf., sollen steh die griechisehen, kteinisdien

und ileutschen Stunden teih?n. Er iPiCst bfi dieser

Gelegenheit ein oinpfehlende.^ Wort zu (»uiisten

der philosophischen Schriften Ciceros eiullierscn.

Das erste Bneh der Tuskidanen s. B. scheint ihm

in weit höherem Grade geeignet, den Ideen-

kreis der Schüler in erweitern als irgendwelche

Uede (Jiceros.

Steglits b. BnliB. 0. W^fbniiisls.

Holzweifsig, (l)uiiL"-lni,!i für den Utitcrricbt

im Luti'itiisc'liL'ii. uj Kursus der Sexta, ö. Aufl.;

b) Kursus iJi r (Quinta, 4. Aufl. Hannover, Kord-

deutsuhe Verlagsaus>talt. 1893.

Die .S. Auflage von a), die 2. von b) sind im

Jahrgang VllI S. 1402 sqq. besprochen. In den

vorliegendwi, nach Mafsgabe der neuen Lehrpläne

bearbeiteten Auflagen ist manche Kürzung und

Erleichterung eingetreten, lu a) ist biordorch

die Verwendung erheblich gröflmrer Lettern ei^

möglich t worden; möchte man sich für Schul-

bücher an ^eaer iolseren Aoait»ttang ein Muster

nehmen

!

Von den Änderungen, die au der augegebenea

Stelle gewSnseht wovden, ist ein erhebli«dier Tn\
vorgenommen worden. Eheuda S. 1404 s(j.. in

der angeachloHseuen Besprechung eines auderen

Buches, ist ausführlich 8ber die angeblidie Pbnse
victoriam reportart a6 gehandelt worileu; trotzdem

steht in n) S. Sf) 'multas victorias a Iloinanis

Hannibal reportaverat' und 'moitaa victorias a po-

pulis Italiae reportaTPraut*, S. 105 in dem ent-

spreeJienden ileutschen Stöcke 'sie hatten viele

Siege über die Heere der Römer davongetragen'.

Auliallig ist auch, doTs in b) iS. 5U der Satz *paeri

finnt invenes, iovenes viri fient* stehen geblieben

ist; denselben Fehler enthält iu a) S. 12 derSats

'Xestorcin <iraeeoruin iuveues et viri in magno

bonore habebaut'. Auch statt ^itatuae dcoruui'

hätte wenigstens von 8. 4, wo die Neutra der

2. Deklination auftreten, an ein richtigeres Wort

genommen werden können; 'in oppi»lo Ronui' S. II

licls sich durch die leichte .\nderuug 'in Capi-

tolio* verbessern. In 'stellae populis antiqnis

ignotae eruut' ist 'populus' nicht korrekt und

nicht nötig. Das Imperfektnm ist auf S. 2—27

vielfach unrichtig augewoadet statt des Perfektunis;

leider grassiert disser von An&ng an Imeht sn

vermeidende Fehler in den meisten Elemenisr-

büehern in /nsununenhäugenden Stücken, noch

mehr in einzelueu Sätzeu. Ebenso verbreitet ist der

Fehler, die SohGler an neeare = töten sn gewohnso.

Di« Sohwierigkeit, welehe darin besteh^ daft
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mau don Unterriclit nicht mit deu DekliuatioiiPn

nnd Koiijugntionen, denen die gebrUnchlicbsten

Wörter angehören, anzuheben pflegt — oder doch

sie ü1»eriiiäl%i<i lange li!iuiussrliifbt — . Ist durch

die moderne rtirUerung, dal« dos Eiemeutorbuch

00 Anfang ao nmmtnenhangende LesestScke

InetM loU* «rhebfidi Ter^öfsert. Dem AV-rfasscr

dieser im ganzen vortrcfFlicluMi I^üchor soll es

hierdurch nicht zum Vorwurf gemacht werden,

daft aneh er das Unmögliche nicht fertig ge-

braclit hat.

S. 7 und S ist uoh znm PrüiliKatsnonien pe-

Htellt Htatt zur Kopiilu. 'Liber puicher' lieil'st wdIiI

etwas anderes als es S. 8 heifseu soll. 8. !) (l.it-

teros ot doctriuam (.iemiaDi antiqul nou amabunt

[stiitt 'studncmnt' 1- ItjK|ne niembra [stuft 'cur-

pora'J üermauorum crant magna et rubusta, uuiiiii

dnri et asperi) ist itaqne' bei der oraDgestsIlt^^'n

Atisaage über 'inemhra* WDnderlich. S. 1 1 ist der

Satz' peilitiuii et ef|iiitnin nrma erant gladii, ha«tft«>.

üuutu' suchlicli anfechtbar. — lu der Quautitäts-

beseiobnnog der WSrterveneiehnisse ist ein Prinzip

nicht zn erkennen; uiinelitig bezeichnet ist die

Quantität in a) ijL-i: animal S. lül, liodie 157,

deniqne liili ambo 163, eloqueutia Siuo 17ö, »pe-

Innea 180{ in b) bei ntgoe minor 1^ 146, miKtaris

147, niitis 152, sinistfr olniriieus 154, vicinus HJO,

trigittta Amaione» IUI, triccps k;:^. cHum 1(;7,

patrioios l(i9, nex funi» 182, tribns 183. In a)

steht S. 156 foecaudos, 8. 181 eoena;.ia b) 8. 181

adolcsccns als Sulist.. S, Hl!» roj^-noiiien, S. ]'.)(',

itom; 8. 173 obstupcäco unter deu vou uüiniuibus

abgeleiteten incobatira, B. 177 nascüams ist gewifii

entbehriieli.

Berlin. H. Belliag.

AiwlKa ftu ZeHaehrinea.

Athcnacum 842'.i.

S. 98. Nekrolug auf II. :Settlc8liip. — 8. 103.

Derielit Uber den Koiigrcfs der 'Arehaeologieal Societies*.

— S. 105 f. W. M. Uani-ay, D.t Ant.iiiinu'-uall.

1. Bericht über die Uc-iullate, wuli lie siili Iteiiii Ul-

snche des niilitArischen Direktors der deutschen Liincs-

kommission, Gsaeral Sarwejr, flir den Verlauf und die

KottStmktion des WuIIps ergeben haben. Ks wird

geaeigt, dafs ilcr Zweck milit.ii iM lu r Defi'nsivc Im-I

den T^na nicht der bau|itäächlicljsto gewesen sein

kann, vkinelv nvfs der Wall als eine redit in die

.Ausi ii fallciido nivrii liiimiir ilis Limes Itonianus au-

p sdhcii wi nleii. - S. UiO. lii'schrcihunj; einer vom
nrilisli iSliiseuni crworltencn ausgezeichnet gearbeiteten

ürabstele von ca. 400 v. Clir., auf der eine Frao,

MaoMoa Glycylla, dargestellt ist. — Delattrs bat in

Karthago eine vier Meter lange Uaner gefliaden, die

gauu aus alten mit Erde gefällten Amphoren gebildet

«trd. Efadge sind mit den Nanen rttmischer Konsnla

beschrieben, u. a. mit donon des Hirtius und Pausa

(43 T.). — Cartou lial in Dugga, Tripolis, Reste

der hier einst gelegenen römischen Stadt, u. a. eiiicii

Satumtempel, ein Theater, ein.Privathaus, einen Juppitcr-

tempel und lahlreiche Inschriften gefunden.

The Classical Review Vll 5, Mai 1893.

S. 193-195. W. W. Fowler crflrtcrt nach

Linu» 27, 8 die eigenttlnilichcn Umstände, die zur

Wahl des C. Valerius Flaccus zum flamcu dialis

fahrten. — S. 11)6 f. K. Poste, Gcsch worencnlistcn
in Athen (s. Wocbenscbr. 1893 Ko. 32/33 S. 895),

behandelt Arutaph. Ekkl. 681 sqq. — 8. 197. R
Ellis hillt die jiseuddcicerniiisclH^ Consolatio nicht

fUr eine Fidsehuiifi des .Sidonius, abtr viilliiilil für

eine, die zwischen 45 v. und 300 n. Ciir. iiacli ilcin

Verinst der echten Schrift hergestellt wurde.—& 1 98 f.

T. 6. Tnekcr vermntet f/froJ. I 116 6 ßovit6A<K

(lormf /IOiVm, iyi^ai ia dt xi)... I'.uiiji. M-il "iSS

«V ä yoQ Mftei^ nayta yiyVMaxuv »tÜMi, CUm.
AUx. p. 592 oiWv iXmiov rwv dfQiymtf C^KiptOQoixft

xni ///^(j/fVjifr; y.i), , hur. ]'h'i{>:pKiU<l . 1\ ]i. 49 li^V

t}v\t)Utv ;iniu^,ntw , St'pit. Aut. 2 «(j 0('<iJ>' utt

T«*» xrA., 4 of»' uttjf ^f^Vf* 392 all' tj yÜQ
ix tw mI«s* ivihttdpi pi^ — 8. 199 f. U. C.

Seaton behandelt Ver^. iQ. IV 60-6S nnd entscheidet

sich im bes4iiiil('rfn für die I,<^sart • • P 'i'fitti

(ti2). — S. 201 gielt NV. Petirson ohne ein Wort
der Revründung 20 Konjekturen zu 7uctt. dütL dt er.

— S. 202 f. repliziert E. A. Sonnenschein auf Inges

Protost ({egen den profpi'clivi' »nli}unctire: Wneheusehr.

\S'X\ No. 25 S. 697. — S. •.'(i:; f. srlmilM H F. 15.

Jcvons: iJero<la$ II 75 Jidinaxot (oder Mularch,

Qutmcda atM. poeL tmd. deb. 18 0 Banei^),
.In'stot. y. K 1144 a 27 7i<f)'orii}or: im Inltcmlcn

Sinne, \,n. Ihll. IV 3, 17 t-'nitil'(t> io. Aiutlt. 1 K, 24

itqii(imo\ S. IJ. .Shu k: Martiul III 46, itmbo ^
Fufspfa<l oder Rordschwelio; 8. B. S.: Slat. Thd>.

X 527 f. fhdliUKque artata iOttoria
\
p^lmt tasa loeot

K. D. S.': /\i,t: Alf 1118 xaQatoftm'; P. l.acon

durch F. ü. K(cn)on): Arüt. \4t^. noX. c. 491.4
leanfiCovift. — S. 204 f. teilt F. U. Ghinnock eine

gröfsero Reihe Icxikograpliisclier ^enlerknn^'en mit. —
S. 229— 2:tl. 11. 11. Walters, A rchilologischcr

Monatsbericht. EngUnnl: Funde in Silcliester und

South Shiolds. Italitn'. Funde in Bologna (Beste

antiken Pflasters), Arczzo (Tflpferwerkirtatt u. a.),

("(iriK to idrab mit Geinäldi'ii) , Cliiusi fS]>ii'f:cl iinil

Hruii/iMafelclien mit Insclirit'tou), Novilara i^(iraber),

Rom (Privatliaus in reg. VIII; Inschriften aus dem
Tiber hctreffend Nero Claixliiis Drusus und T. Quiuc-

tins Drusns, den ,^sknla|it(Mii|"l auf der Tiberinscl,

ilic Cratns Aivalr-;; FraL''ii< iitc von Inschriften und

Skulpturen), Coslclforlc (Thermen). Sicilirti: Funde
in Syrakus (Grftber an derd^ 'Eim^ti»^ Inschriften)

utiil Ragusa (Vasen), fn lf henlaad'. Aufdeckung eines

H. Kuppelgrabi's in M^kcna.

Revoe archcologiquc, März—April 1893.

8. 157^167. P. F. Perdriset, Sur Tlntra-

dndion en Orice da coq et des combats de ooqs 4 pro-
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|H»s d'uni; löi vtlit' aiclialniif. Der ilabn ist im VI. Jalir-

iiniulcrt aus ri'r>i> n in (irieclicnland oingefObrt worden,

wie die korinthisclien Vasoii lehren, auf denen er oft

dargestellt ist. Die Krtimlung drr IIuim('nkiini])fu ist

walii-sclieiiilich (ieii Ljdern zuziisrlireiben. Auf Tai'. V
wird die Im;! Dubois-Maisonncuve IiitroducL Taf. t>7

«bgeb. schwarzfigttrige lickythos de« Ijonrre mit Habnim-
kiimpf wiodcrliolt. — S. KJS— IS."). Ktimain de S6/c,
l.vs di'csscs de la nier daii-; lo iVontoii oriciitiil du

rarliiönon, sucht die An^i> lif von Kondiaud /ii ^tut/l :i,

dab die voq Petersen als iluetia, Peitbo, Apbrudite

gedeuteten Göttinnen am AstHchen Parthenongiebel

MperofjültiniK'ii darslcllcii. — S. 227 — i.'J.T Jules

Nicolo vcntücntlichi aus einem griuch. ra(»>'rus den

Brief eines Anretios Theokritos an die Stratefpm des

vöfiog *Aqatvmir^;, in wililiriii er iiincii Rilck^irht

gOKcn den Guiistlin!; dis Aiitoiiiiiiis l'iu<:, Atilius

TiKtviafög
, aucmpticidt. N. identifiziert letzteren

mit dein Sohne des von Jul. Capitolin. ^'onanntcn

Atillu TitüiL'ui, der wegen Tenchwöruug geachtet

wurde, wlbrond der Soho in der Gunst des Kaisera

bUeb.

Listy filologick6 iV.

8. 257—S90. J. KrAl und F. HareS. Laatphy-

eiologiache Studien tllicr die Dau^r d' r Vo)<a!r iiml

Silben. — Pas lieft enthält nespreehungeu d. r Schriften

Ton U. Mcrinmr, V.wv (ie->hichtu der indo-ger-

manischuu Dckiinatiun (J. Jediicka), Igudc Charv4t,
Pmi kniba b&soi Q. Iloraiia Flakka (J. Kr&I).

tlezensions- Verzeichnis philo!. Si-hrifleo.

A lexandri .\phroilisicnsis . . :»cripta niinora . .

.

I d. Iro linim: LC. S8 8. 98S. Hier liegen endlich

lesbare Texte vor.

Aristoteles, Staat der Athener, Kap. 1-41 für

den Scliulv'ebraueh erklilrt von A'. Iludf. Sonlisk

ÜJtkrijt /or /ilolotfi 12 S. UU. Weicht im Text

Tielfech von der dinisrhen Ansgabe ab und folgt Blase.

P. Pdfvxcu.

.\ristotle"s Constitution of Athens, rcviscd text

with uotes by Satuhis: ZUchr. f. d. öym». 6 S. 885-

34 L. l^n wahrer Sehatz. F. Aft-yer.

Babelon, K., Catningue des monnaies ^^rerqucs:

i?im.S4 S. 45fs--IG5. Von aulserordeniliclieii Vur/u.i;en.

•Heb in deu Abbildungen, jedoch ungleich. TU.

Jidnaeh.

Belger, Chr., Die mykenisehe l/>ka!?nce: h'n-.

24 S. 4G5-467. Die Ergebnisse haben hohe Wahr-
scheinlichkeit. N U,'>iiac/i. D«$S.: LC.iS 8. 987 t
Eltne verlvoUe Arbeit. Cr.

Gaesaris comm. de bello Gallico. Ed. de

Däbner tr\tc n\u -ur les manuscrits. Avee üb-

servalions granimatieaU-s, Notes, Variantes et Iudex

gcograpbique l'a: Jül. Dfffowi ßphW. 28 8. 875 t
Wertlos. //. Ahus^'l.

Cagnat, U., i/amiee romainc d'Afüqac: ßphW.
28 S. 877-883. Aosgexeicbnete Leistung. Joimmt»
Sebtuiitt.

Catullaa, Gnius Valerius, The Attis . . . by

ÜraU Allen: J.V. 28 8. U84. Abgelebiit von Cr.

Collignon, A., £tude sur J'ilroiie: Cliuar. Vll

5 S. 232-22Ö. Ungebührlich ausgedehnte, niaii^-< lli ilt

angeordnete, tnerkwOrdig unkritische DarsteUang. JJ.

Sftutrl Jone».

Collignon, llistoire de la sculpturc grccuue. I:

Höh W. 28 S. 882-885. l>er Verfasser bat sein Ziel

vollständig erreiebt. J. BofhUm.
Deecke, Lat. Seliul^rranKniilik Derselbe, Er-

läuteruugen xur lateinischen Scbnigranunatik: üphW,
1^ 8. 894-896. Beides dem Stadium der Philologen

dringend zu o!ii]ifrhli'ii. Fem: Mnllcr.

Dressler, 1'. K., Triton und die Tritoncn, II:

liph W. 28 S. ss.VhJSH. Zeigt diesdben VonOge wie

der erste Teil. W. II. liofcher.

Geffeken, J., Timaios' Geographie des Westens:

r/<iÄ.«r. VII 5 S. 213 f. Wertvoll. W. X. Hatex.

Goumy, Ed., Les I^ns: Clattr. VU 5 S. 226.

Interessant, aber taFBerst subjektiv. A. IK Oodley.

Gudenian, A., Sjllalius on tlie history of i kissieal

pbilology: DLZ. 27 8. 843. Eine im allgcueiuon

nicht anpteftcbielcte Auswahl, obgleich noeh manche
l.ück*' aiiszufnllen bleibt. Ii. Kttdler.

Ilonieruä' Odysseia, Auswahl mit Einleitung und

Erklärungen von V. Kuß» [schwedisch]; Nordiak thi-

ifkii/t /vi- ftloloul I 3 S. 150-152. AuswaUiiD gamcn
gut, Koniniimar j^ründlieli. //. Pafn.

Imhoof lilumer, Poi-tralkcipfc auf hmiisehen

]Mflnzen: lUr, 24 S. 468. Willkommen. R. C.

Keil, B., Die solonische Verfassung in Aristottlet'

Verfassungsgesehichte Athens: Xardi.-L tidfkrift for
jUolopi 13 S. 1Ö2-1Ö6. Eingebend und aufklärend.

V. Bloch.

Hekier, S., Neues von den Allen: liph IV.

S. 869-874. Das Wi'rtvollste sind die i'bcrsetzungs-

|>robi n. IJ. StaiiliiiüUii:

Miller, K., Die röuiiselien Kastelle in Wttrtten-

bcrg: Her. 24 S. 468. Sor>!faltif;e Dcschreibnng. R. C.

Neubauer, L., Ni ue Mitteilunucn Ober ili< '"^a^rc

vom ewigen Juden: LV 28 S. 988 f. Ein uulserst

inhaltreiehes Heft. L. F^.

Novnni Testanientuin graccc. Für den Schul-

gebraneh herausg. von J'r. Zelle. V. Die .\|iostelgc-

schichte. crkl. von B. IVold/ahrt : Dph W. 28 S. 874 f.

Vortrcfriichos Iliirsmittcl, aber 'diese VonOgc wflrden

gewinnen, wenn die Ängstlichkeit in der Wahrung des

düLMoaii^rhrn ( )fTenliarun(,'^bev'rifre< eiiiir \ertrauens-

volleren Haltung iu Bezug auf die befreiende Macht
der Wahrheit . . . gewichen wlre*. So wOrdn die

Meinungen der Tabinger Schule zu geffigaenlBch bei-

seite gelassen. G. liwize.

I'attison, M., Isaac Casaubon. 2. e<I.: BphW. 28

8. 888-891. Lebr- und genursreiche LektOre. F.
Cover.

Richter, F., Zur Dramaturgie des Äsrhylus:

JtLZ 27 8. 844. Trotz erheblicher Fehler verdienst-

lich wegen des Angriffii auf die Pseudoftsthetik. E.
Umhu.

n OS eil er, W., Gci«chichtliclie Natnrlchre der Mo-
nan hie, Aristokratie und Demokratie, 2. Aull.: ZUcItr.

/. d (Ji/mn 6 & 365-368. liiutct auch dem Philo-

logen bei der Erklimag von Ulttoffkem ood Beduem
vielfache Belehroug. Sorgen/rtxt.
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Selmidt und Enderlein, EnStilunKon aus Sago

und (Jcsi liifhto des Altortunis, Aull.: Xinr/ir. J. J.

(jtfiiin. t) S. 362-364, Ein aiigcDiesscuos Hilfsmittel

fllr den ersten Unterricht. Thiele.

Schulbücher, l^t. 1. //. A/nner, Odyssca lafiiie

für VI, Ilias laliiic für V; K. Hntcltniaun, lAstbucli

fllr VI «Uli V: Ztschr. f. ./. Gyimi. G S 345 349.

1. Der einleitende Teil der Od. ist milalnugea, das

Obrige geschickt und «ngemesBen. S. Bietet Icdne

beqnetne KinfQlimng. P. I>ott<rl,

Schultz«, V., Geschichte des Untergangs tles

griechisch räinischen HeideatlUBS: SÜ»ehr.f. d. Gymn.

6^ S. 364-365. Bietet Aonganf und fielehning.

Kotddcrilz.

Sctti, Ct., I Minii di Eronda: fiphW. 28 S. 800.

Geistreiche und fesselnde Darstellung. //. StadimülUr.

T&cito, Lft OeroMuiia commeotau da A. Mammv.
BphW. S. 87« f. KlcifsifT niiil besonnen, wenn
auch nicht eigentlich Neues bietend. U. Zfrninl.

Texte und Untersuchungen . . . hrsg. von

Oakar toh Gebhardt and Ad. Ilarnack. 8. Band
1. «. S.Heft: Oioritodw Sdiriftn . . . . wn Karl
Sebnl dt: LC. SB 8. 969 1 Von grObtar Bedavtnog.

G. Kr.
Virgil: Ineid I by /: K Ptigti AÜun. 3428 &

68. Bnofibbare Scholaa^gah».

Mitteilungen.

Arobäologi»cbe GeteUtohaft xn Berlin.

Jali-SitxoDg.

Als ordentliche« Mitglied wur.lc Ilm- I'mf. I>r.

Fuhr aufgenommen. Die Abfiusung dc^ diesjährigen

WinekelniaBiMprogramins bat Herr Kalkmann aber-

nonimen. Zur Vortage kamen: Th. Monnuen • H.

Illümner, l>i'r Muxiinaltarif Jis /hoklrlian; G.Ebers,

Audi.:' I'vi träla (Die hellenistisciion Bildnisse aus dem
F^jjftm); A. Man, Führer durch Pomptyi; Overbeck,

KunntgettMohiliehfi Mitedbn (Zweite Beibe: Zur
Kunst der RlQtozeiti; KIfter Jahnsbcricht des Ai-

chiiioloijical Institute of Aimrica; Simon Sepp,

Piin-hoiifischi' Studien (Erlaiiger Dissertation); Capps,

Viiruvius and the greek »iage; Ada L'niversitatis

Lundenttis XXVlIf. Diesen Vorlagen wurden von

neuen rulilikutiuiit n ilrs anlhinlogisclicn Instituts an-

gereiht durch Ucrrn Kaupert: Kurten von Atltka

Heft TU (Tatoi «od Salamis enthaltend), durch Herrn
Conxo: Antike Dettkm^er Band II, Heft 1; Ja/,r-

hueh 1893, Heik 2j KOrtc, Ki,u»ki^clie Spu'o. l

Heft 1
1 ; Jahiesltericht tlbcr die Thatigkcit des In-

BtitQta im Bechnuiig^jahre 1893/94. Aniaerdem legte

Mitarer noch vor: FrOhner Im eoUeeUon lytzkie-

vkM Tof. 1 VII; Kincli, Bi rieht iibo' «W areluio-

logitdte lUuK in Macedouieu (aus den Vwbandlnngen
der 4. nordischen Philologenversammlnng in Kopen-

hagen 1893); Gubl und Koncr, Lel'fn der Grii hm
und Jiöintr Heft 5; Duehu, Jk ColtaOo (J)iss. liunn,

1893).

Herr Diols sprach über ein Epigramm, das in

der "Bfiyu^ dfxcuolarMtii 1892 (Athen 1893) 49 ff.

in beiaerer Lesung vorgelegt worden iit. Er acblng

folgende Erg.in/ung vor:

'E.tI injduf YW.i(/i]fffjfot»

Ttjka^itv \iai]n{i{i-\iut\ ./lOfir/hu j^iOmic dvitt

"ytr^ht] du' fvüilfioii y\tv6]fUfoy yirinc,

'Oft jrufd dva/uvktr 7]^l^JqVi<w üatv iua^ina

5 Kai nnkt¥ d^gatotf *{ ntftl9]t[rra f\6tmf
Ti);! .'ni'/.rv {atr^aiaiii iifvnv ^niWor, fy ()' IrnQ ebov

'l'ffoi^ilf di\- aui lQtü]y \ljiv[ato]r r^vyiiau lo.

Der Vortragende sucht das histurischc Ereignis,

das V. 4 angedeutet wird, in der Eroberung Trozens

(ea. 280) durch Kleonynios. Denn in diese Zeit fallt

ungefähr die Akme des Xenokratos. Vermutlich hat

Diomedes infolge eelner Abrtammm^t on Anthas*),

dem Gründer von Trozen (v. .'*), bei ilem Abzug der

spartanischen Besatzung llVhaeu. II 29, 1) die Stadt

von ihr Qbernominen, wenn mau nicht in den Fciiideu

die Makedonen (Endamidas) erkennen will, was wohl
dem Ansdmck (Tror^ ivaiitvimv &e%v Xaßovra 4)
weiHL'iT zu entspreelien scheint. Dieser lii)i liL:( I"ir' ne

Restaurator der alten Verfassung scheint ein Gcgeu-

stlkck ni Isyllos zu sein, der im benachbarten Ept-

dauros dieselbe Rolle gespielt hat. Denn an dem
Ansätze des Isyllos, den v. Wilaiuowitz gegeben und
E. Meyer F. z. u. Gench. 1 225 neuerdings \er-

teidigt bat, hftlt auch der Vortragende fest. Der An»
fiing de« Epigramms wiederholt die damals b^ebte
%'cristisehe Pointe: 'Auch schon aus <l(;r Kerne ruft

(las Erz Diuuiedes'. Die 8i>retheiide, ja schreiende

Äbniiebkeit, das Ist es, was die Zeit bewundert, wie

Nossis:

/ixuiu xui i;;A(ü^f ^'u/futdYdo; lidnui iftjitr

Erinna:

Askicpiadcs (von Lysipp» Alexaiuler):

addwwTm i'ioutey i jfiuUms

Damit stimmt die Tendenz des vierten Mimus des

Herudas genau. Wenn daher Robert (Arch. M. 28 ff.)

die bekannten Kunstui-tcilc des Plinius, die in Lysipp
gipfeln, auf den Lysippischen Erzgicfser Xenokratos

zurückfuhrt, so ist die Unterschrift des Künstlers unter

dem Epij,'ranim insofern l)e.ii liteuswert, als damit ein

neues Liebt zu fallen scheint auf das kOrzlicb hier

(vgl. Sitz.-Der. XIII 86) ventilierte Wort des Lysipp:

ab lUiK fiicto» 'jiKih.t c.t^i'iit }(oiiilitrs. (i ge tjmile.t vi'

dertiUitr es»e. Auch im Lichte jener alcxandrinischcu

Veristcn kana Yoctnigeilder nor Sinn in dem Worte
erblicken, wenn man fmUa e$»Mt hoini»s$ und qiude«

vidtrmtur me nnstdlt.

Herr Pernice sprach Uber seine Wandermpea
in Me.*iienirn mol Lukuhil'i. Znn.u'h-t gedachte er

der alten und neuen Grcnzstreitigkoiten und Grenz-

regnliemngen awisehen beiden Nscbbarlftndoni niid

*} Den Namen hat t. Wilamowits erkannt.
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erwftlinte, dab ihm die Auffindung doa eiaen der

beiden von Rofs, liiimn und Reiaeronlen S. 2—

4

beschriebenen Greii/stcinc gelungen sei. Vou Jiin

Steine sin«! nur iioi h zwei aneinander passende Stüi ke

erlmlton, die Uber die nrspraogliche Form keinen

Anfechlnfs geben; doch seheint es eher ein roh be-

liancniT I"rl-!iIo(k, als eine «luadratisclic Henne ge-

wi seii /u sein. Die Stücke licKen an ilin r allen

Stelle auf einem kleinen, deutliili sitii abliebenden

Bergkegcl des Taygetos etwa in der Mitte einer Linie,

wclehc die Orte Sitzowa und Kastania miteinander

vorbindet. Walirselieinlii Ii rlilut liifser noch an Ort

and Stelle beliudlidic Grenzstein von der lotsten Fest-

legoBg der Grenze unter Ttberins her. Sodtnn sprach

der Vortra^'cnde über dnx im t^on.trlie Plitrai ila^

er nicht hei dein heutigen Ivalainata sucht, Mindern

hei dem Dorfe Janitsa, zwei Stmnli ii \<mi Ivalamata,

«0 nicht blofs die nütariiche Bescb«ffeobeit des Platzes

die Bcdin^nngen fUr die Anlage einer stnrken Festung

crfllllt, s<inilern auch erlidiliclie ISIaucrzil^je aus

ktHWcIter Epoche erliattcn sind. Die ganze Anlage

des Bnrghflgds ist mit Mykenai identisch. Auf der

Höhe, wo man den Palast erwart rii \sür<le, sind die

Ueste eines grofsen Gebäudes erlialten, auf lialber

Höhe lag, noeh in betr.uhtlichcn Trümmern zu ver-

folgen, eiu /ester Mauerring und da, wo heute das

Dorf liegt, ist die Unterstadt anzunehmen. In dner
starken, nie versiegemlen Quelle, -20 Minuten OstKch

von .lanitsa, wel« lic das ganze Thal in iMiieii grofscn

Obst- und Illuniengarten verwandelt, ilarf man die

v()anK iv atköi Titjyij und «leu Hain des A]h>IIo

Karncios sehen, dessen l'ausanias als oltyov drronfQM

0aQun' L'eiiciikt. Die Angabe de^viH,, n Sc lji ift<tcllers,

dafs l'berai nur 6 Stadien vom Muvre entfernt ist,

erldAK sieh darnns, dafii die ganze KUste Jnnges

Schwemmlan«! ist, berv(in;ernfcii dunb die Ablage-

rungen der Flüsse, insbesondere des l'ainisos. In

Kaiamata tinden sich luinerlei antike Überreste und

die Entfernung Pherais von Thuria, die Pausanias

anf 80 Stadien angiebt, pafst viel bosser tOr Jatiitsa

ab ftr K.il.imata. Kmllii h machte der Vurtragende

davon Mitteilung, dafs ein antiker J'ahrwtff übu- ilt ii

TaygrtoB sich dicht bei Janilsa noch heute nachweisen

lasse, also die Reise Telcmaehs in der Odyssee, der

von I'ylos tlbcr Plicrai zu Wagen nach Sparta kommt,

durchaus nicht zu den rnmüglii hkeiien gehöre. Diese

Strafse fahrt von Janitsa in südöstlicher Richtung

durch die breite Schlacht des h. Georg in eine rings

von Rergen niiisriilossi-ne, bebaute I J i :ii Kurz vor

Eintritt in die Fbene ^iieht man etwas uuIm i halb des

beatigen Weges kanstlich eingeschnittene antike NYa-

gcuspnrcn (bis 0,n7 m tief und 0,i6 m breit) in einer

I/ingc von 50 m. Jenscit der Ebene finden sich anf

einem felsigen Tlatean (lioiite Tikli genannt) dieselben

Radspuren, hier in ilircm Abstaudo von U,aom siclicr

mefsliar, nnd noch hfther liinanf bemerkt man sie zum
dritten Male (vergl. l'hilip)i-^oii, IVIopninifs 9^. 2.34

Anm.). I'^s ist zu hoffen, dafs wi ili re Nai ht'or<cbuugen

diese wichtige Fahrstralsf ikreinst in ihrem ganzen

Verlanfe feststellen werden. Im Anschlufü an diese

Mltteilnngen wies Herr Weil darauf hin, dafs im
Iiriili^rii Iv:ilaiii.ita (bich ijrs (iftriii antilu Ki-tr /um

Vorscliciu gekommen seien {Milteil. de» nUten. Jit»t.
j

1 164). Wenn dabei die dortige Burg leer ausge-

gangen sei, so bleibe zu bedenki'n, dal^ iliiNe das

ganze Mittelalter hindurch und bis ans Ende der

Türkcnhcri-schaft als l-estung gedient habe.

Herr Winter gab eine /''üenielit über die au/
der of/miMeAeN ALrojKilin rfemaekim Funds von
Ti'rraholti».

Hofs berichtet in den Notizen nhcr seine Gra-

bungen auf der AkrojHjlis (Anh. Au/a. 1 S 107)

von dem Funde einiger Dutzend archaischer Thon*
figuren, die alle Obcrcinstimmcnd eine thronende wcib-

liclir (lotthrit darstellten. Ganz cnts>irfilii ii(Ic F.m ii]

plarc ongoblicb derselben Herkunft waren sclion frülier

vereinzelt in den Handel gdangt. Da es sieb immer
um ein und dieselbe Form der Darstellung handelte,

SU bildete sieb leicht die Meinung, dafs in diesem

Typus das llauptkultbild der liurg wieder zu erkennen

sei. Gewib sind aber schon damala zngieich auch
RraebstOcke von Figuren anderer Typen zum Tor-

schein gekoninnii, die nur nicht beachtet wurden und

unbekannt blieben. Wie grofs tbataäübUch der Ucicb-

tum an Terrakotten der verscMedeiWten Art anter

den Weihgabcii in den Heiligtümern der Burg ge-

wesen ist, tritt jetzt, nachdem die Ausgrabungen der

griechischen Regierung abgeschlossen sind, in über-

rascliender Weise hervor. Der ganze Bestand der

gefimdeneii Terrakotten beMoit trieb auf etwa 5000
Brachstücke. Die Ordnung und Re-arbeitunu dicker

Masse war eine rlr-r Aufgaben, deren l:}rledigiiML; ikm
Vortragenden eine im Interesse des Terrakottenwerkes

des archäologischen Instituts im vergangenen Winter
unternommene Reise nach Griechenland zur Pflicht

mai liic. Nui li l anlmlung der wie immer anf das

bereitwilligste erteilten Erlaubnis seitens des Herrn
Generalephoros Kawadias sind Herr Epboroa Stais

und der Vortragende mehrere Wochen lang an dieser

Arbeit beschäftigt gewesen. Das Wesentlichste der

Ergebnisse dieser gemeinsamen Thiitigkeit, die auch

schon darin ihren ausreichenden Lohn gefunden

hätte, dafs CS gelang, eine grafscre Anzahl von Fi»

unren ans den zerstreuten FraLüiionten VOllstftndig

oder zum gröfsten Teile wieder zusammcnzasetzen,

soll tn folgenden kurz dargdegt werden.

An wissenschaftlicher Redeiitung steht das neue

Material kaum hinter den Vaseufnnden der Akropulis

zurück. Es ist in derselben Weise, wie diese für die

Vaaenclironologie, grundlegend Air die Datierung der

archaischen Terrakotten, indem auch hier dorch die

Planicrung der llurg der feste terniinus ante (luem

gegeben ist. Und ebenso lassen sich in der gleichen

Weise wie dort bc'stimmte Kntwicklungsreihen nach

den verschiedene Perioden fcsistuUuu und ähnliche

Verhältnisse zwischen einheimischer und impoi-tierter

Ware erkennen.

Aus der primitiven Kulturepoche, die auf der

Akropolis durch Scherben der irojanitehm Art l>e-

zengt ist, sind tigürliclie Thonfignren bisher nicht

bekannt gewonlen. Ks siml zwar verschiedene sehr

rohe formlose Idole vorhanden, ak-r (iie Rtdieit der

AnafOhrung ist nicht immer ein Beweis hoher Alter-

lümtichkeit. Über mykeM$ehf. Ware flttirt nichts

hinaus. Di* i-t aber iu IVaL-nienten von Idolen

j der beiden Arten, «iie au fast allen Stätten der my-
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kenischen Knltnr zn Tafte gekommen flind (Scbliennnn,

r/ri/"" T. XXV d) und in den rluniktcristischcn Ticr-

figun^a zahlreicli vertreten, wii- ancli die Masse der

niykcniscbcn Vasen auf der Bnrg ziemlich profs ist.

All sie srhliefst sich, wie es scheint, unmittelbar eine

Sorte von Idolen an, die wie eine Verkümmerung der

inykdiiM lii'ii Formen aussehen. Sie sind weiiifier i^nt

gebmunt uud haben meist einen wcirson Überzug, auf

den Innliehe Strichonmnente in rtiKelien Thon anf-

genalt sind. FOr die Mudcilicrnng der KTipfc hat

cinfarli ein dreimaliges Aufdrücken mit di in Finger

ueiiil^^t. Die platten Armansfttze geh<n ans der auf-

gebogenen Lage, wie sie bei den mykenischcn Formen
Oblivli ist, allmählich in die gestreckte Ober; die

Form ist olion panz [il;itl, lauft al)i-r nach utituii in

einen cyliudriücüen Fufs aus. iioi den eutsprechcudeu

Typen in sitzender Hnltnng pflegen die ArnitfloipfD

mehr nach vorn i.'e>1i-i'ht und mit zwei BUS den Hüften

hcransragendiii Ans.it/cn verbanden m sein. Das
massenbafle Vorkonimen von Idolen dieser Art (es

tind gegen 3U0 Stack goxäblt) und der Umstand,

dafi sie anl^erhalb der Akropolis gleichartig nirgends

und ähnlich nur fjan/ yrn inzoll vorkomim n, stellt es

anfsor Frage, dafs wir in iliiieii einheimische athenische

Ware zu erkennen haben. Hin- I'abrikatlon scheint

zeitlich ungefiUir der der technisch viel entwickelteren

sog. PttjHitU» (Heuzey, Terre» n/iles tiu Louvrf
17, 12 3) ]>aral]cl zu >;ehen, deren Haniiffundccbicl

Tanagra ist. Wenn die Meinung über die Herkunft

dieser scliwankt, so geht wenigstens eo viel ans dem
Fmi llfstanrl der Akro|>4ili> hervor, dafs Athen der
!• alii ikatioiisort nii lit newcsen ist. l>enn hier ist von

diesiT Sorti' nur l iii Kxcmplar vorhanden, das ehengo

durch Iniport auf die Burg gekommen sein wird, wie

andere vereinselt vorkommende Idol«, die im Typus iimt

in der gnibeu Ausfflliruii;; an i siitisi lu nml i Ii.müm Ih'

Ware erinnern. Als L bergangslormen zu einer freieren

Darstellung der menscUicben Gestalt kann man die-

jenigen Idole betrachten, an denen der Ko]if nicht

mehr vogclartig, sondern der natürlichen Bildung ge-

mäfs ausgeführt ist. Stücke dieser Art sind unter

den Akru^mlisfunden nur selten, manche stimmen mit
' böotiscber (Gollignon, JHrtmre ite »ctifpt. tfrefi/ne

Fig. .'>4 u. 55, Heuzey, a.a.O. [il. 17, 1), iiiuiere

mit rbodischcr Ware Uberein; in eiiani Kxeiiii>l;ir ist

aocb der jOngere Typus von Uagios Sostis, der jetzt

auch von Argos und aus den späteren mykenischen
Schichten iickannt ist, veilreteii; bd keinem lafst sich

einheimische Fabrikation ii.n liwei-en mU-r wahrschein-

lich machen, äo schliefst sich denn hier die schon

rar riehtigen mensehliehen Gestalt entwickdto Form,
wie es sclicint, unvermittelt an die ]irimiUvett Bil-

dungen der Idole au. (Schlufii tul^it.)

Au Delphi.

Wie dem Atlunaeinn gemeldet wird, b;ilMii lüe

Franzosen in Delphi in der 2siihc grüfscrcr Gcbikude-

trflmmer, von denen einige vermutlich zur Umfassungs-

mauer des grofsen Apoliohciliijtums gehöilon, nnd nahe

bei dem Schatzhause der Athener eine sehr gut er-

haltene, Hbcrlobcnsgrofse, marmorne Apollstatue ge-

funden. Der Gott ist stehend dargestellt, in durch-

aus archaisdicr Weise, Ihnlich den von Tbera, mit

(iber.:r(if«nn Ohren nnd der bekannten Stilisierung der

Haare. Das Werk macht den Eindruck, als sei es

eine Kopie nach dnem alteii Xonaon.

Frenüriselie Akademie der Wiiieiiaelialkea.

13. Juli,

Virehow, Über griechische Scliädel ans aller und

neuer Zeit und tlber einen Schädel aus Menidi, der

fllr den des Sophokles gehalten wird. Die 1879 gc-

messen« n alten Schädel aus Nauplia, Sjiata, Mykenft

sind durchschnittlich bracbycephal und untcrsclioidcn

sich von spSteren, z. B. denen vom Mnseion-Rllgel,

wcl. be ''twa dem 4. .lahrb. v. Chr. an^'clioren und mehr

dolieimcephal sind. In den meisten Fidlen bleibt der

Ranminhalt hinter der Norm zurück. Die Auftindung

des neuen Schädels (L. MUnter, Das Grob dea Soplioklos.

Athen 1893, 13 S. 4 mit Sitnatiousplan nnd 4 Photo*

grajdiieii'; ist das Kruebnis <'iner t borlegiiii?;, die sich

auf die Nacbrichleu von dem Grabe des Sophokles

gründet. Die Vaeh^hten weben teils nach Kolonos,

teiN nai li Dekeb ia. Iiier suebte man, fand aber keine

liibchrilt. Knie solche soll na<h dem Zeugnis alter

Einwohner von Menidi vorhanden gewesen sein, der

Stein soll oben ein viereokigea Loch gehabt haben.

In diesem kann die ehere Sirene befeetigt gewesen

sein. Im Tuinnlus fand man eine Mauer von der-

selben Itauart wie die langen Mauern Athens, zwei

Sarkophage ans hymcttischem Marmor mit männlichen

Skeletten, einem dritten ans Sandstein, in welchem ein

Hronzcspiegel lag. Anfserdem fand sich in dem einen

Sar^'e ein krummer Stab, welcher Ähnliciikeit mit d<'r

von äopbokles erfundenen iutfnti>JtM fientt^m^« ii^ti*-'-

Der Selildd dieses Orabes Ist der onet alten Mannest

die Form ist chamiidolieliocephal, die KapacitiU t-erintr,

der Miltelkujif am wenigsten entwickelt, die lerlite

hintere und die linke vordere Hüfte zu wenig gewölbt,

das Gesiebt hoch und schmal. Die Schiefheit dos

Sehftdels nnd Verwachsung der linken Schnppennabt

Iteruht aiiseheinend auf einem pathologischen Vorgange

des Jugendalters. Die Kleinliclt des Sch.Vlels ist auch

in dem Uteranensischon Sophokles nicht zu verkennen,

die cliamildolichoccpholc Form zeigt eine Marmorbftsto

des Berliner Museums, Ks ist also Identität nicht

ausgeschloesen.

2U. Juli.

Mommscn his Beiträge zur Geschichte der cäsari-

schen Zeit.

Acad^mie des inicriptions et belles-lettres.

7. JuH.
Iii tu I He legt Abbildungen von Gräherfunden und

architekionisclieii Terrakotten aus Delphi vor. —
Uelhig schickte die Inschrift einer Itruiicctal'el aus

Rom: Genio \ V. (jeruhni ] lanuuii \ i'otiunatu«

Jhciir 1 Gtnttcmm aar. — Vorgelegt: Cnwadias,
Fonilles d'Epidanre.

1-2. ,Iuli.

Müntz, Gcscliicble lier mediceisilien Sainiiilniik'en,

Forlsetzung. — J. Halevy, I ber den llaub der Tro-

serpina. Der Mythus findet sich auf einer babyloni-
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eben Tafel des 15. Jsbrb. t. Chr. Nergil liebt

Adoiis Tnclitcr Eri-^liiiral; iiarli ihriT Wrinornn;,'. ihm

m folgen, läfst er sie dun h Naiutar in stnrn'ti l'alust

fahren, sie alwr verlangt, mit ihm stine Herrscliaft

in t«ileO» IfM er gern bewilligt. — P. Gastauier,

Li PMTCnce pcttiitori<iue et proto-bistorique jusqu'au

VI*nMe Bvant notra ire.

Bomts-Bfitte.

Herr Professor Ktmdmami bat von seiner in der

Wiener üiiivcrsitilt jüngst aufgestellten Bonitz Udstc

eine Ucino Nnclibildunt; gefurmt. Vun derselben sind

elfenbetofarbige AbgOssc (hoch 0,24 m, mit dem
•ehmurxen Sockel 0,31 m) durch llerni Otto WogcD-
riok Wien III 3 Arsenalweg No. 1307 n beäehcn.

DcrI'n i- Ih ir.ik't :> ('•iildcn, mit YerpacltBOg Bad VOT-

aenduDg ü Uuldeu = Ii Mark.

VwMiduii MB wwUeneaer Bieber.

Arati pbacnomcna, rec. et fnntium toHtimoniu-

ninii|ue notis, pmlegomcnis, indicibns instr. Ji. Maaisg.

Adiocta est vctusla cacli tabula Hasilcen^. Beriin.

Woidmaon. XXXVl, 100 8. 8. JL 5.

Bablmaan, P., Die latemitekeH Dramen
Wimphelings Stylplio hh zur Mitto des 1 (>. Jahrliund' rt~

1480-1550 Kiu Ik-itrag zur Littcraturgescbichtu.

Münster, Regensburg. 114 S. 8. 3,50.

Delling, H., Kridscbe Prol^ionem sn TibuU.

Berlin, Weidmann. 97 8. 8. A S.

Czy rzkiewicz, A., Betrachtungen Ober Hvmmt
Odyssee, Brody, We«t. 44 S. 8. JL\.

Dioais Pnsaensis, quam vocant Cbiysostomoni,

quae cxtant, omnia ed., apparatu critico instr. J. de

Arnim. Berlin, Weidmann. XL, 338 S. 8. ^14.
Fruehncr, W., La coUection Tynkiru ir:. Chois

de mouumeuta antiques avec texte explicatif. Müncben,

Verlapanstalt fttr Kmist und Wias. 1. Lief. 8 TaMn
fol. JL 20.

Goctzelcr, I^. , Anima<(versiuues in Dionyan

Halicamaasensis antiquitates Ilomanas. L MSDchan,

Ackermann. 84 S. 8. JL 2.

Heller, M.. Quibus anctoribns i-l m/o/«?/^« in Kcp.

.^theniin-iium consi libonda et qua rutione usus git.

Diss. Derliu, Mayer and Mttiier. 57 S. 8. A 1,50.

HUhna, IMe BtrtlMmgq^nkEte twiadiM Moaea
und /'/cifo, iWB TeD naeli PUk». Leigiig, Wigand.
.39 S. 8. M 0,80.

Ytiuitw. IWiUkUiirt l>r. Fr. HarUur, Uurliu £>. U, l.uiMMtwü.

ANZEIGEN.

maaabudtkmmutta

Unf 9nn% Irr nennt Criirpläne ItirMtete »eBe Sdjnlbiidirr:

Srttrilt. {Irni^manu, ÜaMnifdir« liirirbud) für bic ccrt:i uiib Cuinta von
i'i^mnaSitn unh Stcalgymnaficti. ^tc l;2u. geb. ^tc 1^. — ttunt Isttinifdit

('Vormtnlr^rt. Jt OjäO. (Stfclm^ gNtnncnlc^ («(nnmcngffambcM Jt l,8(i.)

WlfUdlif^l, 4«Tb(c «Hb paakMt* 0tic4tfA< eutulammmatfl. I. Teil,

•ririlifdir ((«rmtnlrlyrr. Itort Jf. 1,20. TL %äL Mfiifl|e BvH. Ratt
JL o,s<t.

rltiO, ftri«|if(|r» Ubuno^buc^. Ji 1,(30. (|ti. 2.

iiuh iUt alten <io»i-hirlito filr ilic Ot.pr-itnfc UHl
Lt hrnnstaltea. Hit ertäui. Abbilduugea. I. tirieolilsehe Uenchichte. Kart.

\m n. Btataehe Qewdiichte. Kart JU 1,80.

ffCHtfl^ 4tllwi8. 4irt «Nk Jenilal. Statfi^» ürfrtudi für mtxt et^ultn.

I. €fl|ft. 1,70. gtt, II. Qaints. v« neb. •.>,-'o. III. Cuartfl.
" •-' geb. M'l.:*y IV. Ifrlio. .«.2. geb. .«t •-',.'>(•,

Cttatiffb. Deganbardt, Lohr<i:nni; der eiigliacheu Sprache. 1. Unmd-
K'rnik'r Tril. A. ikuoh l'.iarh. :t. Antl. JL% geb. .A 3,&a IL SchBl-
gniiiiiiiatik. II. Aull. :>. flcb. .« :!,i'>ii.

Plate, Li-lirt.'iui;r der Kutrlixhcu SpnK lic. I. «iniiidlrLfi iHlrr Ti ll. «ler

n<-uen Bearbeitung 4. AülL M. 1,(K). geb. M. LIM. II. Metliod. Let>e- und '

rl»nng»bncb. 5t. Aull .«> S,25. geb. 2,30.

](K4lti|fllllltill. Balter, Gltmcntr ber Utatbetnotif.

T. «bt<lfun<t. fltttfu« hir llli'-ll''. geb. .

Leiter au der städtischen Ueal-

wkile in itnedlinbar^.
Fflr ansera in der Entwickeinntf

bogritfcne lleaUchole. die Oateru ltSS4

die Obertertia erhalten aoll, wird sb
Ustem 1804 ein Leiter gesucht

Da» Aafeagigehalt betragt 4500 JK
und MO iCetsentschiUiigniig. Das
O^t at^ aaeb Halkgd« dei Oe-

der Lduwr an den alehc
OfMtlidMB bBhana Sdialon tob S&
JbB 1811 and des Xoimal- Etats be*

trsftod die Bsooldmuen der Leiter aid
I^ehrer pp. to« 4. Mai tSUSL ,

Ueeicnete Bewerber wwden etsaakt,

ihre Hudnagea Bater BeUngaae der
l'rfiraaga-Zengnisae tmd eines «adicbaB
Zeugniases bis lan 1. November 1803
an uns etnxoreioliea.

({aedliabBiff« den 1& Aagast 18891

Dar Maipistrat.

Veriai, IL HayMiar,

Ciceros Rede

de imperio Co. Pompei,
nach

pädagogiacben Uesiebt^ankteB
erkllrt von

IMrakwr iln »wltj»—Nim n IB«!«»««

VI IT und MM Seit.n,

1 10 Mark, fjt'l.. Mftik.

U. Uaortaers Verlag, U. Ueyrelder. Berlin 8W. Drnck von Leonhard Simioa, Berlia 8W.
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HSaAUSäBQKHKN VON

GEOliG ANDKBSEN« HANS DKAHßlM

FRANZ HARDEIt

r

darcb lU«
Prai«

Iniwrat«

10» Jahrgng. Beriin, 13. Soptomber. 1898. Mi. 87.

Htiriotnufn uh'I ioM^rM: "-Um

Kuliii limtMriral i ii «r ri |»f i " i) i!lii»!r.i*iiii.: iIm' lii-

!.t.>ry i'l' tln- i iirly «'Uii-iri- liy <i M.i. It ii ~ Ii I • n Ii ,.\, HH
.l.s.frii, Ii^-r Sjirncligvhniutli 'Its lliHioiik Kiitr"iiiii.. tji» !«".

Kr. •lolinaon, U« ponianrtivi <-l optjitivi iihu Ktirii>i>l<'i>

in ••nunttaliii Hnaliba* H i iimlli iiinnlili. <K»I|4-ii)>itk) Mi
W. l.nnKr, Qtiii«at(unM in AriaUiiilmniii Tlif9iDio|>U<i>

riasiuu« <<l. VV^
Anxwnlil niia Xonn|>lion>i H o 1 1 >' ii i k n.

|

F. i|. S<-I|lllL;,.l,r li...lll> MMI I' llilllk'' ! I ..

8r: Ii II 1 k II III III 1' II t II r r.ur ,\ n - « ii M ii u <
j

"

X •'itopbo na H « 1 1 <' it i kn v. 1'. II ii ii ki' r )

Cy.U. BraebniMiin, DmtriKD anr Kiihanialiritik. II
na. J. MuMklrr) lOOB

.nuehoOlOI»

Klitvii .InüiMilii nporn oniiiin. I'ont Im. It<kk<'rum
Tif, >*. A. Xnlior. Vol. III. iK. .larnliyi lOllB

In MKmorinm. Kiirklilirk«* nnl' tl. ljivlHnili«i-lii' LnrnlMU
Ci viniiiixiiim KniviT .\lrxniMl«r Ii. XU Itirki nnili l<>.

W.-iriM-iid i...: loor

AHUtift: 'tmia S» »II — llcrlinor |>hi|nln|; W.m liLiiürlirin

nO-Sl — Allivnncum 8l.'«i) - llvwiniinisrho /. il-

cbrift itst — Tbc jonrmtl ul' liclli-nic! xlu.lii-ii XIII I. i(U>

itaiftiMlun)- l>r>«c*Ntt 1018

JUUrämtgtH; An-htinloi'. OoiM-llurliHlt xu Berlin. Juli-Sitcune
(ScUnf«). — AnfHiAaiiB «Im lAmm bei Uombnic ... 1016

rtruMMb imt «nctAiMMr 9M*r ttW

]>ie Herren Vorfksier von Pr»i?rai«iiion, Diiaertation«! nntl aoiwtigien OeldgenheitMchriAen werden gebeten,

KeMUBiimMsemiilue «n B. üaertac r» Verlngnltiicbhaiidltnig, Berl i n SW., SchOnebergerstr. SO, etaaendmmwollen.

ftezensionen and Anseigen.

Latin UstoriMl iatoriptioM niaütrnting tlie biatoiy

of llii> i'iirly i'injiiK', liy ii. .Mrii. Kuthforth.
iixtVird, at tlio ('l;in;iiilon im-ss. 114 S.

Dieses iiuch, eiu Seiteiistück zu Ilicks' Muuual

ofUnelc hutorieal inaeriptions, tsfcdosa b«aiimint,

Stmliorciidoii eiiip AiiIoihm<^ m «^plieii. wolihe sio

bofiiliigt, (Ho luMclirift^n als Quelle liistoriücluT

Tliatsachen zn benutzen; H«;in Huaptewcck ist <lio

ErgudKuug der bhtoriachen Kenntiiine fiber dio

errte KaiHCrzeit, daiic'ion i:*t es ein rltMiioiU^ircs

Haudbnoh der Kpigraphie. Üio Melirsuhl der

100 Insehriften, welolie et enthiU niul mit er-

Uiirenden und crgiliizendcn Lteinerknngon in kna|i-

]<('r, aliiT allfts U'esciitliclic ilariiii-tcmliT F.isxiin^

kuiiiiuuutit^rl, int dem Curj>ii.s uatnuiuuicii. Die

Ibdifikntionea, denen der Text der Inaehriften

anterworfcn wordvu ist, lH>.sclträuken sicli uiif ein

gKrinj^ps Mal'?.: dii" KapitullMiclistaln n s'wiA, mit

Äuaiiuhmc di>r lüiigennt ^tiicko, Iteibi-iiaUfii; ein

Fabrimile int jeduoh in Iceinem Falle angestrebt.

Eine gewiatie Zaiil von Miiu'/«-ii, welehe die In-

sohrifti'ii erj^äiv/.<'ii. ist ciiii^i ni^t. I >t«r Komiiu'nlar

ist ri'ielilicli uii!4gc.stutt«t mit \ rrueiäuiigeu aiit die

den jeweiligen üegenntand berSbrenden Autoren-

•lelleii (in »rstcr lü llic des Tiicitus), nnf IiMcliriften

verwaiidtiMi Iiiliulls und dir- lii-kaiinti-u lii.-itnri>-i-lien

Meiüterwerku und Monogniiiliiceti, buiij[it.siU>iili)-ii

Ton dentaeben Verfaesem.

Die Kiuleitnng untiiüit die nutwcndigäteu ele-

mentaren Angaben xnr EinfBhmng in die IiektBre

der Inscbrifton, eine Hildingrapliic, deren llaujd-

t«»il diinli eine Cberüitbt über den l'lan des

Curaus gebildet wird, nml eine Lidte der gebhliicü-

liebsten Abk&nrangen.

Di r erste T< il de-, üiulies illnstriert die Zeit

de« Augustii.s: Uctttvian.H iSieg niid die üriinduug

den Priuzijiats, die Oi^unimition der Provinzen

(hierin: die Kuluuieeu des Angantaa in Findien,

Syrien unter 1'. Hiilpieins <iuirinin.s). Konis niid

ltalieii> i^hierin: AnguatuH tvolouieea in Italien,

die Aliien},'ren7.e), die kaiMrticbe Familie (im An-
.sebhils an die iii-^elii ift des niigcim von Ticinnin),

ili«' \'i relirnii^ <k'.-< K'aiM'i> in ib-n Provinzfii. in

Italien (nucb dein i-'eriale Cuuianuiu) luul in Kuui.

Der «weite Teil behandelt die Zeit vom Tode
ile.s Aiii^ustus lii^ /um Regierungsantritt des Ve.s-

pasiaii in l'nlircnden Alisciiiiilten : < ieseliielite der

kuiäer und der mit ibuen verbundenen l'ersoneu,

wie der Jnlia Angnsta (hier bitte der Noiis ana

Dio r>7, I J TTollol fUy ^ff^ nrtfir i^^ mnfidoSt
nnlioi di xiti yovtft TTOO^ayiHin'Kr.'hn ; i ultijji' Afinxro'

die gieichluntende .Vugabe de.s lacitas, .Vnn. 1 14,

an die Seite gestellt werden kSnuen), des Seianns,

de.s Hurrns (<k\sM>n Karriere naoh CIL. XII 5842)

und der leiteiideii Männer in den Kämpfen der

.Jabre Hb und (iU (den >Scblul'ä bildet die lex de

imperio Veqmnani); Rom nnd Italien: die Waaser-
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YCWOrgung iler Stadt «lurch ('lau<lius. Cliiiuliii-;

und das Pomerium (noch Detlefiieu, Hvrtnes *21,

407), die Erbairang des portns Romanns, die Yer-

stürkung der Garden nnter Claudius (deon R>

siclit in der AngaUc der Inschrift des Oavius Sil-

Vauu8 CIL. V 7003 tribuuo coli. XIL praetor, die

Zfthl ah richtig an), die Garden unter Vitollins,

die italischeu Flotteu unter Claadias, die Uoma'

nisiemng der AIiHnviilker; das Arariuni und di r

Fiakas: die Grensen uud die Provinzen: diu lieidcn

Germanteo, das Land der Friesen, die Eroberung

Miitiinnienü, Daliimtieu unter der Verwaltung des

P. Dolnbellft, Mi'ivion niit*^r Tiberins, die l'j'nver-

leibung ThracieiiH, tlie Ausdehnung der rümLsciieu

Hennchaft jenseite der Donao, die Ereigniase in

Armenien unter Nero, die Verhältuisae in Afrika

und Ägypten, diis Aufl>liilieu von Stiidten nehen

den Greuzlageru, die Liberalität de» Tiberiuä gegen

die Stidto AneoB (nach CIL. X 1624).

Es wSre leicht, eine Menge von Krcignisscn,

Einrichtungen. VerhältnisHen aufzuzählen, deren

Verauschaulichuug man in dem Buche vcnuilHt.

Namentlich würde wohl nianeher eine etwas

reichere Answahl unter den leitenden IVrsönlieli-

keiten der ersten Kaiserzeit wiiii.sehen. Aber ge-

rade in der Knappheit des Stoffes, der sich auf

das Weseatlidie und Tjrpisehe beecbriokt, ver-

bnnden mit <ler zn weiteren Ansblieken und ein-

gehenilereu »Studien anregenden Uestaltung des

Kommentars li^ der Hanptwert dieses nfits-

liehen, Ton einer geschickten Hand Machknmiig

zusammengestellten Lehrbuches. Ein dreifacher

Iudex, ei» allgemeiner, ein Namen- uud ein geo-

graphisoher Index, ist augcliängt; die Aowlattuug

des l^uches ist hSehst Bplendide, der Dmek pein-

lich korrekt. A.

Josef Som, Der Sprach^relx ain li rl«'^ llisinrikiTs

Entropius. Ein Beitrag xur historischen (iruui-

malik der lateinisclien Spraelio. Laibach 1892.
Drurk <ler katholisrlien Iliifhdniekcroi. Im Selbst-

verlag des Verfassers. II u. 39 S.

Nachdem der Verfiisser in zwei Programmen

(1888 nnd 1889) den Sprachgebrauch des Eutropius

im einzelnen behandelt hat, hat er seine l'ntor-

suchuugeu in vorliegender Schrift zusammongefal'st.

Dadurch sind jedoch die erstoren keineswegs fiber-

flnssig geworden, denn sie enthalten das Material

in viel vollständigerer ^\'eise. \'erf. knniint zu

dem. Scblufsresultat (8. 3J), dem man eiitschiedon

beistimmen mnA: 'Entroptns hat sieh bemOht,

klassisch zu schreiben. Er ist diesem T?e>tr. '»cn

tron geblieben, ohne sieh jedoeii vimi Sjnarli-

gebrauch seiner Zeit ganz emanzi])ic'reu zu künueu.'

l in dies im eiuzelueu nachzuwelNen, bclirmdelt der

Verf. Snbstantivnm, Adjektivuui, Pronomen, Ad-

erbinro, Yerbnm, Snbjekt, Prädikat, Kongmenz.,

Attribut, Kaans, Präpositionen, koordinierende

Konjunktionen, subordinierte Sätze. PartizipiniM

uud auä der Stilistik Wortstellung, Satzstelluag

nnd Periodenbsn, Anfhebnng der KonemnitSt,

Kurze nnd rheturist lie Fülle des .\usdrncks, Wort-

sehatz nnd Phr i>eolo^ie. liei den Kasus und beim

\ (>rl>nni werdeu zugleich die Dekliuatious- uud

Konjngationsformen besprochen. In liemlich aus-

gedehnter Weise wird «labei zur Vergleichnng

der S|iraehgel»raueh iler klassischen wie der spä-

teren Zeit herangezogen, obgleich sich nicht ver-

hehlen Ufst, doTs ein festes Ihia»p dabei schwer-

lich befolgt worden ist.

Im «.'nilsen nn<l ganzen kann mau mit «lor

Hehandlungsweise des Verfassern nml mit der

Auswahl des Stoffes einverstanden sein. Im «n-
zelncn fehlt es freilieh nicht au Ungenanigkeiten,

zum Teil recht auftallender .\rt. So sind manche

Stellen ganz falsch angeführt, z. \\. 4, 8 (S. (j)

steht nicht in einigen Handschriften rrMUvmnt,
soikIitii dies ist dir- Lesart der älteren .\nsgaben

(v bei Härtel), die lianilschriften halten richtig

rtMUbant. 4, 27 (S. 10) steht nach dem Verf.

statt Jugurtha cum daolniM ßlm duetu* «H in AB
liiicli sunt. In den vier üblichen .^nsgabon jedoch

(Härtel, Ürojsen, Wagener, Kühl) i»t nirgends

eine solche Variante nugegei>cu, nur Drojsen be-

merkt, dafs B dedueUu hat. Geradezu nnrerstind-

lieh ist (S. 10) 5, 9 iiterqne in ImrhnriiO iitaxima

pur» hoininum defeeeriui. Oas Citat ixt wohl eat>

standen ans einer VermieehoDg von 9, 4 vlffque

III Ixtrbwiw tHirrfeeii $unt nnd 8, 12 »1 . . . mturima

lioiin'nutii parx, uiilittini oiiinf!^ ffre copütf . . . ilfff-

rennt. Let7.terc Stelle bietet freilich gar kein

Heispiel ftlr eine Konstruktion nach dem Sinn,

(iar nichts anzufangen woils ieli mit (S, .3) 8, II

tiilopditit. ul ei ... . HHfriihnl Denn diese Stelle

laut«t in dou geuaimteu Texten ganz anders, vor

allem existiert der Konsekutivsatz nicht. Andere

Stellt ii sind nicht richtig anfgefalst. Z. H. sieht

in den Worten riirra xiipfKetliliii fOfiios/t

der \'erf. S. 2 copiota als nentr. pltir. an und

l&fst davon mpeUeOili» als Genetiv abhSngen.

Wenn dieses iiberhaupt (Genetiv ist (meist wird

es als Nonnnativ }»ef;»('>t, s. Il;irt<l z. 8t. und

ticorges, Wortformen S. (kijj, dann hängt es sicher

von cetera ab. 8. 15 heifst es: 'ebenso «mcheini

stitt des doppelten OatiVB der prädikative No-

minativ 1, 20 Q»i ei BiK-eensor rntiel>nt. Ii, 2 rui.imn

ei succistor erat, I», V J.,uctilio «ui cesnor e»l inüsu».'
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Meint der Verf. wirklich, dufs es <'igeiif licli sur-

cesaori heifsou mülato? 8. 8 (S. 20) ist geuerr claro,

ud um admodum vetere nieht priMikatirer, son-

deni atfaribntiT«r Ablatinu qanlitatis. Dasselbe

gilt von n, 2 (f'io mipfriorfx tilincui-vixiiiio iti'iiere.

Ferner liegt 10. 1 20} in den WorWn ( ou-

ttantiu» et Oaltri«» Auptuti erfaH »Hat divtsutf/uf

itUer tot ita RomauM orlit nicht die Verbindung

fl ... q}if vor, sondern verbindet nnr die

beiden Namen. EbeiLsoweuig kiuin 8, 8 vun der

Tcfbindniig .... q»e die Rede eeto, wo es

heiftt conlroMrna« m^tn /truqiif tfefttreat teuieu-

(ifii-ifue pnrereut. l)enn ilio Iwidcn y»? sti-lien

XU einander in keinerlei Beseiolmng, »underu du«

erste Terknfipft nnr eontroverHtu aad Vtea.

ts.

Traneiecut JohDMn, De conjnnctivi et optativi

DSU Kiiriniileo in cnnntiatis finalilms et

condiciiiiialibus. Heiiin Ii. Heinrkli.

70 S. 2JL
Der er.<*te. prölscn- Teil der Abliandinng über

die FiualiKil7.e bietet, verglichen mit dem be-

treffeuden Abscbuitte iu Webers Eaiwickelungs-

geecbichte der Abeiehtaeiitzo (Wänsbmg 1884

S. !i(> -II".), nichts wesentlich Ncups. Kr ist snr^'-

fiiltig geurbeit«t, geht nneh auf L>e8urten und

Konjekturen ein, siar Benntzung würde ieb aber

Weber vorziehen, .\ncli der zweite Teil bietet

zu llemerkn Ilgen wenig Aniafs. Si-iiK- lu'siiltnU'

sind: 1. Knripides bniucht tüy nur des Metrums

wegen, Sy iay) Qberbaapt niclit. 2. Nneh li

«teilt nienial.s il«>r Konjunktiv. |)ie beiden über-

lieferten Konjunktiv.-. Or. 15:^4, Ipli. A. ll'IO

werden uik-Ii dum \ urgange einiger Herausgeber

korrigiert. Dies seheint mir im Hinblick auf den

Spmehgrbraueh HerodolM nnd die vom Verf. selbst

angerührten Stollen anderer l baimitiker, nnnieut-

lich deH AriKtophnncs, nicht gerechtfertigt, ^t. llluri-

pides Mtkt viel lieber %» mit dem RoDjaoktiT ab ti

mit dein Futurum. 4. In allgemeinen Aosspruclien

braucht Kuripideü häufig ti mit dem Optativ.

Herl in. H. Kulieubeig.

Wilhelm Leng«, Qnacstiones in Aristojihanis
ThesmophoriaxuRas. Güttingen 1891. Dictcrich

(Hontmaan). 1«S0 JL

Im I nl(>rs( liiede von meinen Vm-gängcrn, die

aSmtliche l'arodieen bei Aristophauea iiespraehen,

beechi^nkt neih Lange anf die in den Thesm.

vorkiiinmendcn dee Enripidee, am sie deeto

eingflicnder (S. .1— 3S) zu behuiulfln. und zwar

snerxt die der Uolenn, d>i diese erhult<.Mi iüt und

0 Ml ihr atn be^n die Art der arirtophauischeD

Parodiening betrachtet werden kniui. Ar. hat in

ücberzbafter Weise Verse aus den verachiedcusteu

Teilen der Helena benutzt, um der Scene einem

euripideiacben Anstrich zu geben; dabei bekommen
die drei PtMs ineii <ler Koiiiinlit; Ver>-e bald dieser

bald jeuer Jer i^euhs l'erüoueu der Tragödie in

den Mund gelegt. Was in jener Seene von Ar.

selbst luirriilirt. .schlicfHt sieh so eng an die enri-

pideiHchc b'eili'wcise an. ilals Xanc^k einige dieser

X'erüe uuter die .\despotu der Tragiker-Fragmente

aufgenommen bat. Die dmyi^tiftnf erfolgt bei

Ar. zwar nicht in derselben Weise wie in dar

euri[»iileisclii'i! llchvia, aber in echt ouripidcischem

Stile, gauz ähnlich der in der Ipbig. Taur. Die

Seeuorie in jener Stelle der Thesni. (855—927)
ist gaos dar in der Helena nachgebildet, auch die

Kostumiernug. Kine Vergleichung der lleli-na

belehrt uns auch über das Kostüm des Euripidci

in den Thesm. Er geht wie Henelaos iu der

llcl. in den Lnmpcn eines Schiffbrfichigen einher.

So wird auch Imioß^m/oc in vs. 93.') veratändlich,

das Fritzschc xnerst richtig erklärt hat. Aulker

der komisehen Verwendung tragischer Motive ver-

rlreht Ar. öfters urtqoaSox^ii tragi.sche Verse ins

Komische. Ganz besonders aber st^'igern die

Komik die boshaft trivialen Benierkuugeu der

Alten gegenüber dem tHfiettt^ nnd dam Eoripides.

n.i die l'arodii'cn in den Thesm. eine genauere

Kt iintnis der Helena, als sie bei einmaligem Hören

luiiglicb war, voraussetzen, vermutet fi., dafs Ar.

kurz nach der Auffiihrung jener Tragtldie bereits

ein geschriebcne-i Kvi-inplar derxelbeu in Händen

hatte. Verf. wendet sich dann den iu den Thesm.

enthaltenen Pnrodieen der Andromeda nnd des

l'alamedes zu nnd 'i tia litat sie auf Gmud der

lii'i Hi'spre<'hnng der Helena gewonnenen Ergeb-

ui»ise. Kr verhehlt »ich nicht die Schwierigkeit,

hierbei das nr.-prünglieb Euriptdeiaehe henuis-

xuschälen, an dem von seineu Vorgängern (ie-

bnchten zu änilern, wagt er kaum. Vs. UHä -

1021 weist er nicht, wie v. Velsen will, dem
Eoripides, aonderu, wie bereits Beer getban, dem
xtjdtttiiii zn, weshalb er vs. IdlC diLs überlieferte

dn{Xi><H(ii hält. Zn vs. lOJJ f. macht er daranf

aufmerksam, dal's nach Aussage der Schol. Ar.

hier Worte des Chors der Psendo-Andrmneda in

den Mujid legt. Von vs. 105e~10e4 ist Knri-

pides als Echo auf der Hiihne; er verschwindet,

nachdem er den xtjdtairi belehrt, was er zu thun

habe. Die weitere Bespreehung der Stelle ergiebt,

(lals die l'arodiernng der Andromeda von Ar. iu

derselben Weis«^ wie die der Helena betrieben i.«t.

Die Parodiernog iu vs. 10(i5-10U7, bestehend in
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(In- VVieJcrholung der jedestuül leisten Worte

ilurcli (lif K'clio (Kllri|li<le^^). i^i-ht aus von Jen

Worteu dt' 'OAi'/inoi'. Ea ist wabrscheiulicii, dals

aneh in der Andromcda diese letstoreo Worte
wicili rliolt waren. Der Parodiemiig der Helena

nml der Aiulroinoila jjelit in den Tlu*?!!!!. voran

die den l'alatnedeH, vuii vh. 7üj—7^54, iu der »ich

indes der Wortürat der tragiMhen Verae nicht

mehr dentlich erkennen lilfst. Anfser den bereits

erwüluitcn, von Ar. namcntlicli angenilirtcii Tni-

gödicu hat er noch tien TelcphuH purudiurt,

TS. 466—M9 in der Bede des Mnemloebnt,

575 — 654 in der Eutlarvung^scone, (;s;i ff. in dem

Rettungsversnch, vielleicht auch M'A ff. in ilcr

llede der yvtf^ a\ sowie ts. 71 u. 7G f. Aiifscr

diesen Ptirodiamngen der genannten vier Stücke

ist Enr. allonthiilhcn in den Thesm. verspottet,

seine Lieblingtiworto wie fi^ay^, ttott^kc, einig u.ä.

kehren auch hier iu parodiiitiscber Absicht wieder.

Den Zweck der Thesm. findet L. in der Verspot-

tung des Eur. als ftf/xayoQQtiifo;. und dio->'r Co-

dauke iat, nachdem Kurip. die Erfiillung ilcr For-

derang des xijdtairfS vs. 270 f. eidlich versprochen

liat, mit grolbeni Gesekiek dvreh das ganze Stuck

dnrchgnfiiltrt: :uu'h der Vertr:i^ mit den \\"i-iln'rii

ist nur ein Beweis der euripideiucheu Eiudigkeit.

Bei der Besprechung der Itollenrerteilnng macht

L. za TS. 279—293 darauf aufmerksam, dafs <]ort

eine (•){>r(iia von Mticsiloclnis ;iiiy;i!redet wird, die

nicht von Anfang des Ötückes an auf der Uühue

sieh befindet, nnd deren Anftreten nicht, wie sonst

geschieht, ausdrücklich erwiliuit wird. Sie ist nur

fint^icrt: Mne^iloclnis redet dem Auftrage dos

Euripides geatäls wie eine attische Frau, vgl.

TS. 268 nnd Sohol. xn 279. Ober die Rollen-

vertt ihmg in TS. 928 ff., wo fünf Personen auf

der lUihne anwesend sind, stimmt T-. mit Iteer

überein, nicht aber hinsichtlich der yvvq ft' in

TS. 443—458, die, wie L. meint, Ton demselben

Sehanspieler, dem Tritauiiinislen dargestellt wurde,

welcher später den Klristliems und die yvt>i^ y'

darstellt. Vs. 2U5—311, ;{;J2-;}51, 372—y«ü
wurden Tom Cborföhrw geqiroehen. Hinriehtlich

lieh der Inscenicrung der Thesm. ergebt sich,

ilals die Ansichten von S<'lu)eidM)rn nn<l K. Droyseu

je(/.t vtTulli-t, richtiger die Niejalirs ist, uameut-

lick sntdem dordi Donrpfeld nnsere Kenntnis des

attischen Theatefi des 5. Jahrb. auf völlig neue

rJrundlagen gestellt isL Auf S. I!t f. gielit L.

eine Übersicht von dem Anf- und Abtreten der

Sehanspieler des Chors der Thesm. nnd kn&pft

daran die B»'S|)rechnng einiger Stollen. Vs. 176

weist schon dos «v daraaf hin, dafs Uyt dmn

Mnesilocliii" zuzuweison ist. Vs. 759 will L. dii»

Worte I» — yiyyt-iai der ;•»'»•»} Ii' zuweisen. Die

l'mkleidnng als Artemisia niul's Eur. vs. 1175 f.

anf der BOhne Tornehmen. Zum Seblnfs wendet
sieh L. gegen Zielinskis .Aufstellungen, /.unärhst

gegen dessen Einwand wider v.s. 284. I^ie iuhntva

und xiai^, die dort erwilbut werden, sind ebenso

wie die &^rra in vs. 379 ff. fingiert; nm den
Zuschauern die verilnderf^ Seenerie klarer etn-

zuprilgen, werden die Zubereitungen zum Opfer

erwähnte Die Iteniängelung der beiden Gebete

als Dittographieen ist, wie Zielinski seihet halb
zngiebt, durchaus mfifsig. Die Fragm. der ver-

loren gegangenen Thesm. verwendet Zielinski in

ganz willkürlicher Weise für seine Koustruktioueu,

ebenso sind seine Behauptungen fiber die Zn-
saintnensi'tztnig der Chöre seiner *Kalligoneia*

völlig aus der Luft gegriffen. Gerade im Gcgen-
aafac zu Zielinskis Willkürlichkeiteu zeichnet sich

Langes Arbeit dnreb besonnenes Urteil ans, nicht

nur gegenüber den Arbeiten seiner Vorj^anger,

sondern auch in dorn, was er selbständig, nianck-

mal Tielletdtt m schucbteni, vorbringt.

B. J. W.

Auswahl aus Xenephons Hellenika. Filt >1in s< Iml-

Kebraucli bearlieitct und in ijesi hii liilirlieu Zu-
sammenliani; j.'el)raclit von l)r. <". I!inii,'er. Ix'iiixig,

Freytag. 1893. Xlilu. 128 8. Gclicflet ^ 0,80,
gebunden A 1,10.

Sehnlkemmentar rar Auswahl aus Zenophena
Hellenika. Dearboitet von Pr. C. BBngeri Pas.
46 S. Gell, .ä: 0,10, u'eli. U.r,-,,

Die der Lektüre der Hellenika vergönnte ver-

InUtnisniälsig knappe Zeit, sowie der ungleiche

Wert der cinztdncu l'artiecn derselben la.säeu es

gerechtfertigt ersclirinni . dem Seliiiler di<-?<es

Schriftwerk Xenophous nur im Auszüge vorzu-

legen. Dies empfehlen auch die neuen Lehrpläne,

und das Verfahren von lleransgebem, ein/eine

.\bsclinitte als liesomiers lesenswert zn bezeichnen,

weist obenfalla darauf hin.

Rüngeni Buch können wir als eine geschfekte

niid bniii( Iii)are .Auswahl bezeichnen und mit dem
Grundsätze, nicht nur ilie ge.>cliiclit]i<']| liedout-

samsteu, sontlern aucli kidiurgeschichtlich wichtige

Abschnitte anssnsnohen, uns dnrehans einTerstan-

den erklären. Die etwas über acht Seiten lange
Einleitung entjiält einen kurzen Abrils von Xeno-

phous licben und eine IJbersicht über seine vier

Hauptwerke. Der Text, im allgemeinen ange-

schlossen an Kellers An.sgabc und nur insofern

durch Umgestaltungen nnd AnsmefBungvn tct-
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gewultigt, als bUiigerwcUe durch den Zweck der i

Ansgnb« entechnldigt wird, ist doroh mehr oder

minder lange riilialt^iiu<;^:il>ea der w^gi lassiMiL-n

l'iirHeeii niitcrhrochcn. dio in passender Weise

deu ZuMamtnenbuDg der uusgewühlteu Abaciiiiitte

TartDitteln; dabei fördern die ktinen Randbemer-

-l<nn<;en wie eine Art DiäpüHition lUe OberiFickt.

l'lier di(* etwa nuifzi«^ Abwoitliiinj^on von

Kullern Tuxt wird iu oiucm bo»ouderuu Aubangü

RecheDBohaft gegeben.

Der 8chnlkoinnu'ntiir befleifsigt sich der mög-
li«'hst<'n Kürz«' und tiiMlningtlicit. trifft abor bei

.stiinem Ltesitrebeu, dem ISehülor das zur V orburei-

tang Notwendige so geben, im grofsen nud gwnen
das rielitige Mals. Sachliclie Hrlüuterun^en sind,

um dem Lehrer nicht vorznj^reifcu, möglichst ge-

spart; au einigen ätvllon wären sie wobl nicht

nnangebraehi gewesen, wie «i veodvfuUm^ liXaht

(I 6, 21). lalavtOlf, oltoXög, ÖQaxfit], la^luQxo«;,

ßofatf^if, ft6Qa n. a. Von deu lexikalischen und

Bprachlicheu i3euierkougeu finde ich die uber-

flBwig, welehe gans »eher dareh den roranf-

ge^an^eiKMi l'ntt'rricht in tler (_!ranunatik oder

die AuabuKiMlektüri' iliru Kricdiguug gefunden

haben, etwa an nuitd iiitmXiwg^ inttdii tiffUoiiyfo,

Ti'u-ixt-}^. Kher hätte in den ersten Absclinitten

autmerkmim gciaacht werden »olleu auf ös tif

aUtnt^m in obliquer AasdmekawMiie italt de»

Optat. ohne äv, auf die Indikatire in den Nebeu-
siit/fii der Onit. oM. (z. IS. I .''», ,"{ n. I «fwx^,

txüi/^to, ünoktiijiovüi , dvaXiäan, tniatult, dou

Artikel in TOt^ fluofft rmif vsnv nf^nhvaag

(1 1. I.Sl, ilie piädiliative Stellnug mtn'/.HtvHi loT^:

fc«»'n'oK-, den W eelisel in der ( >rat. obl. 1 H, III

Uli TiQoäoiq . . . i6y Ki^u^^oy ätdiifm, das persön-

liehe Ptaiiv in$lhvi$p9tSt, die. KigcutOmlichkeit

der Weudnug n üf ii(c/.i<fi<t' ^agi^otto notwr, die

einräumenden Partie. ()t^otnrov xni Xfyovioi \ .'). !»,

die ^^teiluug der Negation ov tfuftivov jioÄi'nqay-

/Mifity I 6, 3 (naehgeholt 18, 14 tfdexw), dio

Präposition iu I 7, 8 xat^ofmt t'ttay xatü twy

timtifjyotf. F^ie zugefiii^te lateiiiiselic riiersetzuiig

wird nicht überall Klarheit sehatl'eu, do I ö, 17

noi^fiqMf qfQf$y •= aegre ferre, wo *^huft$ddijf

rjoi'jjjiwc *V I r f./,).rM(} (ft(»6fitfo>; deu beim cigeueu

lli'ere übel l»i-iuleiien I-'eldlu^rni liezeiebneu s(dl.

Verweisitugeu auf eine bestimmte (irammatik sind

immer miAUob, rnid wenn auch der Verf. seine

Anmerknugen grniulsätzlieh so eingerichtet Iiat,

dals das Xaelischlagen der ' inviiniiatik vun ('nrtius-

ilartcl nicht unbedingt notwendig ist, ao trillt

das nicht bei allen Verweisongen an, Tgl. I 7, 6 I

tö xmkvoy, 11 ], 30 i^ualoi difucöfuyoc, IV 8| 15

hfoßowto m. Infinitir.

.Ms Druckverseilen ist mir aufgefallen I '1, 3'J

ofi fti^ m. Inf fut. statt Indik. uuil II 1, 4 der

Wechsel lükka (Text) und lalXa (^Kuuuu.).

Dmck nud Ausstattung sind gnt; das Buch
kann allen ilen Koliegm e»|ifoltlea wsidm,
wülelie die lleUeuiktt in einem Aussage lesen

lassen wuUeu.

Bremen. 1. Baelisll

C. F, H. Brnchmann, BeitrSpje zur Kplnnix-
Krilik. Ii. I'rugr. des Köuigl. \Vilhelnis-U> nuui-

sinn» zn Breslau. 1893. 25 8. 4^

Die erste Abhandlung des Verfa-ssers über

Kphoros war elteiifalls als wissenschaftlielie

Lieilage zum i'rograuim genannter .4ustalt er-

sehienen (s. diese Wochenschr. 1890, 1167 f.).

Als drittes Kajiitel behandelt Hr. nun ^ iUtsste

(iescbichtc von 1-ilis, soweit die — bereits be-

knuuteu — Fragmeute es erlauben, die er unter

Heransiehung der neuesten Untersnehungen im
ein/.cliicu zu erklären nnteruiniiiit. So glaubt er

nicht an eine alte Verwandtschuft zwischen .'\tolem

und Epeiern, soudera nieiut, mau habe spater

Kfieios und Aitoloe xu BrBdem geuiacbt, um
die llesetzuug d>> [.andes durch Oxylos zu

rechtfertigeu (fr. Ii». Ö. 5). Unter den Achäeru

(fr. 15), denen die Xtoter das Heiligtum zu Oljm-

))ia entrissen, versteht er die Neleiden mit ihren

Pyliern (vgl. iSnsnIt, Lak. llil). nud aus der

Uuteraucbuug Uber deu Uottesfricdeu liudet er

die Ansicht bestätigt, dafs die Darstellnng des

Kplioros nicht frei You Gehässigkeit gegen die

Lake<läuu>nier gewesen sei ninl zn rlunsfrn der

Kleier, die am Anfange des I. .laiirli. durch diese

8!^^e die Verstimmung gegen Sparta gesehOrt

hätten (Hasolt, Lak. 189).

Divs vierte Kapitel 'Lyknrgus" führt die rnter-

suchuug des 2. Kap. fort; diese hatte ergeben,

dafs die Nachrichten des Ephoros Ober Measenien

und Lakonicii lediglich auf Mutmalsung bertiheu;

-i'iii Herielit von der Landteilung und Kinsetzung

von l uterkönigeu erschivu als ein Versuch, mit

der herkömmlichen Überliefemng von der sofor-

tigw Besetaang des Landes die Thatsaehe xu

vereinigen, dafs noch lani^o nueh der lleraklideu-

Wundcruug manche StHidlgeuieiudeu ihre Selb-

ständigkeit bewahrten. B. b^nfigt sich unter

lli„weis auf die Erörterungen von Kd. Meyer

(Rh. .Mus. 41. "HiO: 4-2. Sl) den Berieht des Kpho-

ros (^fr. Gl .M ) über Lykurgs Lebeiusehiuk.sale und

gesetzgeberische Thä%keit m wiederholen^ um
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(Idim eine (]ueIli'iiiiii(t'rMipliiiiij» vorzniieliinen. du'

dtiH Ergebnis hat, dulk ArUtotules suwolil für

Plntorob, wie Ar Jaatin*Tr(^piB PompejoB und

Homklidca l'outikus die Vonnittliiiig mit Eplioros

j^i'bildet liat; dica \>t der lesrnswcrtoste Absidinitt.

Im ö. Kup. folgt die ültüste (jc-schiclite vuti Argus.

EphoFM hatte Herodote Beriehi Ober Pbeidon

or Angpn, hat ihn aber dnreli inirsviirstüiidliche

AnffiiKsung entstellt, indem vr B. fiftQ» Ttoitli^

Heionofy^totfft (tiet. VI 127) in fitiQa »'§»i*^t<nc«i»'

nnideoiete. Die Darrtelinng des Epbonn gewinnt

ancli nicht dadurcli un < Manhwiirdif^kiMt. duls sie

Aritttotcleii (l'nli. Oiioiu. X IT!*) und Tlieopump

im Mannor Pur. (vgl. Htjni<>l. y\ii<^. o{itXttnmc nud

Pind. sohol. Ol. XIII, 17 a. 26) zu der iluigi'ii ge-

macht hallen. Hillen .Misehluls haben die Uoter-

sachnugeu noch nicht erreicht.

Kottbtis. Sabitld««.

Fla^ii JoMpbl opcro omni«. Post Innn. liekKi-rum

rccojjnuvit S. .\. Xabcr. Vol. III. l-ipslaü Ib'JI.

B. r.. Tcubiier. I„ .I.H4 .S. JC :\,*H\. Vol. IV.

1893. XIA II. 3«.') S. S". ^« 3,ÜÜ.

Mfir dritte Hiind der jüilisehon .\reh.'iolo<^ie

des fiaviiia .Jiiäe|ibuH in dur .VuHgalte vuu Naber

nmfiilVfc die Bfieher XI—XV, der vierte, der das

Werk zum Absehluls bringt, XVI X\ ninl die

vita Jose|)lii. Die K'inrielifinig die.^er \iis«,'al)e

im ullgtimeiiien i.st von mir in den i{e.s|ireeiiuugcn

der beiden ersten BSnde gekennseicbnet; mgl.
dies« W.H-hensehrift VI (188!») S. l'MO ff", und I

Vlli (1891) 8. 38/. — Über die handsol.riftlielie

Ornndlage dieser Hiicher äuliiert sii-li dur \'crf.

kon in der praefiitio tarn dritten Baude. Er
nntprscheidct mit N'ie>e zwei }Iaii|)tkla.sseii, näm-

lich HFV und .\M>V — L. nimmt eine ver-

mittelnde Stellung KwischpD beiden ein — , weicht

aber darin weaentlicb von ihm ab, dafs er den

cod. Palatinns, von dem Niese (praefatio des

III. BnndoH S. .\X) seiltat sagt: ali iui|)uritu scrilia

exaratos est, quem apparet saepe rix intellexisae,

qnae a<-ri|irit. qnare repletns eat eis vitiis, rpiae

ex lilirnrinrinii ant inlnria aiit (enirritate uriri

äoleut, weit geringer ä«;hüt/t als <leu Ambruaianna

(A). Naeh einer allerdings ja nur flüchtigen

Prutting kann ich im allgeineincu Nabcr darin

nicht nnreelit gelien. Anders liegt fiir iiiirli dir

ijaelie mit der Epitome (E), der Naber einen

gans anverdienten Wert betlegt. Nteae handelt

Ober sie auafÜhrlich Hd. III. \\\V ff., Naber

mnfs sieh in seiner Ans;jalie mit wenigen Worten

bf^nSgen; vielleicht trügt er an iuidurer Stelle

das VmSiuiite oaeh nnd fiberseugt nns von dem
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iedieii Werte. Vorderhand Inn ieli iler

aieht, dalit die l.feHarteu, die vielt'acli von tlvneu

alier anderen Um. wesentlieh abweieheo, mitgrofiier

Vorsieht zn verwenden aind. K gelit maucbmal

mit 1', iifter mit den leren ll>s.. selir oft stim-

men die Leaarteu mit keiner der anderen. Die.su

Stellen sind sehr voruehtig anfkunehmen. Dofs

K hin und wieder anch allein eine richtige Les-

art bietet, leugne ich naturlich nielit, aullon wir

aber wirklich glauben, dafa die zahlreichen Zu-

süfcze, Auslnesnugen, Xndemngea, die ganz wUl>

kiirli< lier .\rt z« sein s«heinen und mei-tcns sieh

nur dem 6iuue nach mit den Learteu aller uu-

dereu 11:». decken, so von Joaephns selbst ge-

schrieben sind? Ich wenigstens kann mich zu

tliea«'r .Vnnahtne ni<'Iit verstehen. XX _'!.'» Iiieteii

aul'ser E «lie Iis*.: x«i utiuii
jj

/wV tfrXttxr nöy

.Mit K liest Nalicr statt ^xa^tigl^ij vielmehr

»'m'.V/^, tla> meiner .\nsie!it n:n!i iI<mii üi'itmnator

einl'aelier erseliien und su diw gewähltere txaik-

äit^fj verdrängt«'. •— XX 105) finden wir in allen

ll>s.: /nydV atärtttc i'iänint' bOi>ti^, nur E bietet

«riiffi>u" tit'euniy r.iü iiujir/rd^. das Naher nutnr-

licli in den Text aufnimmt. W eurt sieh auch aus

dem Zusammenhange zur (icniige ergieht. dafs

.-leii der I au i'iii 'iii l'Vste al'.-|>ielt, der
Naehdruek, der auf den Worten f'i' liogt,

rut-ht fertigt sie geuügeiul; und ist die Hinzu-

Rigung des Wortes tei^x^t zu a$ttanf etwa
dnrehaus notwendig? — Ebenso liegt die

Sache .\.\ ll'.i, wdseili^t in K vor itfi^QiiuH-iot'

sich noch Mixwi lindet, und die Worte txovoiia^

ßwkoftiimir statt i9slänmM XX '17 geben doch
auch iinr deu Sinn wieder. — XIX Ji J Iiat der

Epitomator yn'i'itinr^itK , das alle IIss. hieteii,

offenbar nur deswegen iu iui({tttf^iOf geändert,

weil gleich darauf die Worte folgen: f^itQU^ fuf
tttiiöit^c wi'. — XIX 96 ist an dutxv!}tit; mV x^iwt»

an sieh gcwils nichts ansznset/.en, nii<l i< h wimIs

nicht, ob diait'i/tiij, das E bietet, nicht dadurch

entstanden ist, dafs A' und verwechselt wurden.

Ich kann al.so der Ucvor/.iignni^ von K dnrch Naber
durchaus nicht meinen Heifali seiienken.

Die Zahl der eigenen .Vuderuugen Nabers iu

Iwiden Bänden ist groA, gröfser uoeh die der iu

der adnot. \-r\t. tuachten Vorachl.ägc. Kino

eingehende iJesprechnng und Menrteiinng ist hier

natürlich unmöglich, uud eine Itescliräukung auf

wenige Beispiele geboten. XII 371 scheint mir
i^''i).<n'^ fiir ifiXiu.; eine geiiiiigene \'erlies.sernng.

richtig gewil> aiieii XVll 121 ÄiW»;; t(ia»ix^c für

it^^r^<; t^tixijs, das sich wie hier mit olvof bei
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I'hito len'f. VIII S;ilt A. mit 7ii,'iintia verlminleii

tiudet. — XUi 216 wird mit iierufuug auf Livius

Ep. LV, woielbst es htifai: medici eam dnin se-

caat ooeidunt, da» tiborlicferte ^''^C''!"^*'"^'

r;;(K!^(),uMV( IUIIJ}6un<lt'rt ; ich kann nicht tluilcii,

diilH xti^if^WOf uuklar uüer iiuaugtüiiesseu wilrfi.

XIV 481 vordichtigi; Naber infXQÖi^rst wohl mit

Reeht; ior AH^fOfiyo« butt4> er besser inixt^iö-

jtfUk anfgeuoninieii. XIII JCJ int i.''t;<fif!.'}niu.

das PAMWE btoteu, natürlich uuhuUbur; wcuu

^ifiafil94ifta <ler anderen Haa. nieht an atatsen

ist, 80 niiil's (Hc> riehtige Lei^art erat noch gofuutleti

werden; hijkttn;,'}H'i(t, <\m Nabpr vom-hliigt, be-

friedigt jfik'ufalls nicht. XVI 76 tiuUcu wir

Obereioatimmend; tuA tovw ISixu ttfütp — ai^

mOntq iv viStfi^ *ai itXtoK Wifs mit

if ixfifQi'} nichts anziir)tti<;i-ti ist, hat Naher riclitig

erkannt; sein V'oräching vkoax^döti imlal wühl dem
Sinne nach, ist aber ana palüc^raphiaehen Grflnden

unhaltbar. I(^li vcrtnnte, dnls Josephns fn^ouQO)

sehrieb. — XV III IM» hat Nabers Vorschlag

(toti).fvttat, für duri E 7i^ni^m bietet, in xeXfvam

zu ändern, auch bei Nieae mit Keeht Aufnahme

gefunden. Diil's auch diireli eigene .Vuderungen

Naber den Text an einer Iteilie von Stellen ge-

beawHit bat, wird gerne nnerkaanl, viele würden

wir allenlingb lielu r nur in der a«bi. erit. sehen.

Wie l>ei der Itespreelnini^ vnu l!d. II innr>

ich auch hier meiuem Erutaiiaeu Ausdruck geben,

daCi wir s. a Xfl :»i)8 a>i ^u/iaorc und XII

318 ^Xt* ttttoi lesen; Niese xchroibt hier und

sonst gieht auch nicht au, dals die llss.

abweicbeu. Woher .stiuiuut also ü^Qt bei NaberV

Warum ftmlieh nneh Nieae XII 429 ans AMVWB
nicht fifxQ"^ aufnimmt, ist schwer zu erklären.

\ II I .')'J sclircihf Niese: lä ()• (u'cii.^Kin xiti i-o{tii^y

ünaaay xui n>tU xui i(jö tii toQit,^ ii^^*^{u<i saiut-

<Jttv ätfXOf, Naber der Kpttome caliebe: neA

iooiij tt.Kiaif — xiti tt'i ;ioö ir^g icQt^ ^^^Qal.

Dazu henierke ich, dals ,l<i>e)ihM.s ho(}tfj etmttra, was

Naber wissen kunnte, ühürhau|tt uiclit sehrieb.

UnmSglich ist XTI 306 Iwm aitw, daa Naber
nach Dindorfs verkehrtem Yorscblagie aufnahm;

letzterer bat sieh XVI 378 sogar eine Form
tineuy gestattet.

Eiinou nnd Kraais aind in den rorliegenden

Händen von Naher viel strenger durehgefiihrt

als in lid. i und II; dafs namentlich die Elision

oft auch unterblieben ist, wollen wir ihm nicht

alkn strenge anreebnen; ^1. Ud. III praef. V;

VI. — l'nbegreiflich ist es mir, was Naber ver-

anlaTst hat, Xlli :{ü8 und XIV die Formen

TOB donloe in den Text an setsen; die Uss. bieten
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nto.i/.oc, wie natiirlieh aucli Niese liest. Ich

vi^rweisc Nuber auf weine Observatiuues cht. iu

Dionysü Hai. Ant. rom. p. 302 f.

XII 401 bieten die Ilsa. Sü statt dol^, XII

40<) ,Trt()rtA<))j' oder nuQitdtT) statt rrnQadotti, XIII

147 tlnodoiij statt unoiSoiii, Xlll 231 tt-dü^ statt

ivdidtf n. s. w. Mit Dindorf sohreiben Nabor und

Niese die attischen Formen; mit R«cht? Die

üliereinsttmmeude Überliefemng aller Uaa. macht

doch etwas mUstrauisch.

Dafs die YerbeaBeningsvorsohlige der hollän»

disehen l'hilologen. Cobets, llolwerdas nnd Her-

wcrdens, bei Naber grolse Heaclitung nnd häufige

Erwähnung gefunden haben, kann uns uicht wun-

dern, warum aber bei dem geringen PUta, der

dem Verf. für die adnot. erit. zu fiebot« stand,

häutig 2—3 Namen fiir dieselbe Änderung an-

geführt werden und uicht nur, wie es anoh sonst

Qblieh i«t, der Name des eisten Urhebers, ist

schwer einzusehen. Dieses Verfahren ist um so

mehr zu tadelu, als die tüchtigen Arbeiten von

Fr. Krebs z. B. an XIII 226, XV 351, XVII 104

n. sonst mit keinem Worte «rwiUint werden. Aneh

andere Schriften über Klavitis .Tosephus sucht iii iu

veigebena. Dafs Fr. Kre1)s an genaimteu »Stellen

aneh t<ni Ni«aa nieht angeführt wird, ist doeh

keine Untaehnldigung iHr Naber.

Interessant i.>t es iihri;_'eiis , dir' hekaiiuteu

immer wiederkehrenden Änderungen L'oljets, die

er in seinen Obsenrutioues in Beimg anf Dionys Ton

Unlikaraafs vollgeschlagen hat, auf deu Josephns

augewendet zu sehen. W ie iui Dionys r« aidxKSKt

7tut/iiy niehrtach iu fä «a/aia nai}tlv uach ihm

an ündem ist (vgl. Obeerr. p. 14; 1(?9), so im
Josephns z. B. XII 303. Dionys IV 2f<, 2 ändert

Cobef 1{yt^ in Nid»er schlägt also XII '.V.W)

für ti ii'xiai vielmehr tii}ivxi»i vor. lu den nach-

getragenen aoimadversiones Cobeti an lib. I—

X

CjM. IV. |.. XLVI f.) finden wir die allbekannten

.Vndernngen Cobets, wie dttßoi^ikr^ für titlioi^ttti,

attijiöfttmi für aitqpi'ntvtti, imaato für öiauio u.a.m.

Ümokfehler, die mehrfach vorkommen, sind

nicht gerade störend; ans der adn. erit. erwähne

ich XVII Hüt, wo es (Uictrr!h(i heilseu niiirs:

nach der udu. erit. zu XIX Iii bietet E i/ct(ta^{Sin,

im Texte aber finden wir An^^cMH.

Nachdem die gröfsere Ansgabe der Arcfailologie

des Josephns von Niese, sowie die von Nal)or

nunmehrvollendet vorliegt, bietet sich jüugeron Kräf-

ten ein geeignetes Feld fBr Einielnaterraehiiiigen.

Weiler feldt es au verliesseruiigshedürftigen Stellen,

noch ist der Sprachgebrauch bisher gründlieh er-

forscht. Aach Nabers berechtigte Bevorzugung

la September. WOCHHNSCHRIPT FÜR KLA8S18CHB PUILOIiOOnS. IflOa N0. 97.
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von A vor P, snwio ilic ;^M'imilln<t' Wcrtsrliiitztiiii^

der Kpiiome verdieueu obue Zweifel Uuochtuug.

Dafs die Ausgabe Toa Naber, trofatdeni er Niese

•ebr Tid Terdaokt, etoe selbstüDdige Leistnog iat,

der wir jedenfalls unsere Anerkenniinjj; nicht vcr-

sogcu dürfen, sei zum iSckluiMti ousdrücklicli be-

merkt.

Hamburg. Iwl Jaeol^.

In Momoriam. Uilckblicko auf da« Livlaiiüi-

sehe LandosKfmnnsiain Kaiser Alexander IT.

SU Birkcnnili. Zin^liiili als l.t/ter niTiclil tlbcr

den Bestand der Anstalt. Ncbsl drei licila^cn.

lliga, W. F. HAeker. 1893. gr. 8. VI n. 886 S.

Am 6. Jnoi 1892 ist das Gymnasium Kaiser

Alexander II zu Birkenrub uach zehnjährigem

Bestehen geschlossen M'ordeii. Uni eine Kriune-

ruug an die iliueii lieb gewordene SUitte zu liinter-

lasseii, haben der Direktor und das Lebrerkolle-

^nm diese Iluckblicke veröffentlicht, wehlie in

einer ebenso <i»'sehiekten als sellist für ilen Frem-

den aympatlii-sclieu Weiite über i\m Werden und

Waehsen, Ober das Leben und frQbe Hinseheiden

dieser Anstalt Mericht erstatten. Ülierdies ii«t die

Gesehiehte tliese.s (Jjuiuasiuius intsofern von all-

gonieiueni lutereuHe, als mit dem iMiigcbeii der

Lniidesgymnsaien ein wiehtiger Abschnitt in der

Kulturi iitwickhnig der baltis< lii>n l'rovinzen sciiK ii

Ab^elllu^!« gefniuleu iiat. Im war dieites iiuude»-

gymnasluiu 1882 an die Stelle einer 1825 in

Birkeiimh gegründeten privaten Lehr- und Kr-

ziflniii^^-iinstalt «getreten. Hie liagu war eine

uuläerurdeutlich güu^itige, iu dem uumutigüten

Teile des Landes, nahe einer Shidt, aber doch

auch wieder anlserliulb derselben. Aber sclnni

1HS7 erging ilii' vcrhiiiigiiisvDlIe \'er«»rdnnng, dal's

die rtimiiMshe L ulerrivhbiri|)racho auch iu «len

Hchulen des I>orp«ter LehrboEirks, und xwar im

Luofo von o, res|). Juliren ein/.nführeii sei. Die

Livlänilisclie [{itterschaft liuttd- eiKt dadun li, ilafs

sie um l.'mwaudluug ihrer Landettg^niUiLsieu in

Privaiachulen nachsuchte, den Portbextand der

deufaH^u rnterriehtss|n-aehe in dirscr nml einer

:unh'ri'n Aii-talt /u erhalti-n. .leiloch wnrilf jcni-

Verfügung auf yäiatliuhe tSvhulen der biiUi>eli<-n

I^rovinzen aUHgcdehnt. Den Wnniteh aber, das

Gymnatduni in eine I'riviits4-Iiule inn/.nwan(1< ln, er-

klärte der Minister iler \ ulksaufklärun^ in l']r-

wSgang des dem (jlymuiuiiuui erwiesenen Kaiser-

liehen Wohlwollens (es hatte den Namen Kaiser

Alexander II tragen dürfen) für durchms un/u-

lässig. Sil ist es ih'im im vdrlt.'«!! -lalii-i' i^v-

äcliluMieiK wurden. Da:» wird d\i^ geuunercu in der

vom Direktor Fehlt verfal'steii < ifschichte di r An-

stalt unter Ueifiiguug der betreti'euden Akteuütücke

ersablt. Das tiiune ist ebenso wBrdig als snm
Ht r/i-n apradiend. (ieradezu ergreifend ist die

Si'hihltTun;; von iler let/.tt'n Feierliehkeit in der

Aula der Anstalt, iu welcher alles, wa» hier mit

Liebe und Hingebung gepflegt worden war, seinen

Abschlnl's fand. Zn dicsi r gi sciüthtlichen Obei^

sieht über ileu /ehnjährif^en Itestand des (lymiia-

nasiuuis kumnieu ans der Feder verschiedener

Lehrer des OymunsiumM andere Arbeiten, welche

das lieben und Treiben dieser Anstalt lebomlig

sehildern. So zei^t z. B. ein Aufsatz de> Mnsik-

lelirers Starke, dal's die Musik dort eine eifrigt-

Pflege gefunden hat Der Oberlehrer Boehm hat

einen Aufsatz geliefert: "Ans Vergangenheit und

(Gegenwart dentselieii Interiiatslebeus', in welchem

die liiebt- und Schatteiuseiten der Intemats-

erriehnng klar erörtert werden. Von demselben

Verfasser stammen eine Heilic friseher und von

glüekliehster Laune durehwelitor Krinnorungxbihler

aus dem luteruatslebeu Birkenruhs. .\uch die

angehängten wiHcnsohafUidien Beilagen sind nicht

ohne Beziehung auf die Anstidt. Aiikiuiiifeiid

an eine von den Schülern veninstaltete .\ufiuhruiig

des Ajax schreibt L. Goertz 'Ober Aufgabe uud

Bedeutung von HehulanffÜlirqngen*. Die soldie

.\ntiTihrnr\gen einpfelilenden uud verwerfenden .\u-

sielit4'U werden uebeiirin;rin|er <,'estellt uud das Für
und Wider vorsichtig alij^ewogeu. Ihviu gebellt

sieh eine liemerkeusworte Analyse des Dramas
und Na<liiieliten üb«>r die sehr gewissi-nhatt vor-

bereitete Auüührnug des Suphoklcisehen »Stiicks.

Die zweite Arbeit *Dte dentsche Emin-Pusclm-

Hx]»ediüoo de« Dr. Pete»* von U. Sebald will au
einem Beispiel xeigen, was in Birkenruh den

Schülern iu den sogemuinteu Abemlunterhaltuugeu

geboten wonto. Aus der voranngeachiekten Chronik

der Anstalt ist ennchtlich, wie h&nlig diese Abeud-

ntiterhaltungen waren, einen wie inaniii>,'ralti'^en

Charakter sie trugen uutl wie sehr mau bemüht

war, bei diesen (Selegenheiten das duloe mit dem
utile 7.U verbinden. Don Seblnfs bildet eine Skiam
zur ( M seliiehte Dorpits im 17. Jahrhundert von

Fr. Bienemana 'Aus Jacob Johann Hastfers ad-

ministrativer Praxis*. Dos Oanae ist recht ge-

macht, aneh den Fenisteheuden xn gewinnen.

'Als der Liimliat kraft seines Amtes,' so erzählt

der Direktor, 'die J'JmehuugMiustalt 'üirkenruh'

für geschlossen erklärte und unter den Klangen

<h I (»ri^el die /.abireiche Versammlung ansmnander»

w ir das An-^i- nianeiies nieht zur Sentimen-

talität ueigeudeu .Mauues feucht; ein jeder der
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Anwcseiul«^n war iM-hcrrsoht von dein Ernst den

Augenblicks, imitnu er sich sagte, dafs die Hoinmt,

in dieser Stunde eine blübeude l'lluiizstiittv der

Kultur verlor, ans welolisr triele Jabnehnte laug

eine FBlle von Keimen geiätigeu Furt^obriUm ftieh

fibor wfito liebifto vi-rbreitet hatte.'

Steglitz bei Uerlin. 0. WeiCMofelt.

AusliB» M« ZeilaehriflML

Eatta -iü— 30.

S. 405—408. 'EllijtuMa x^'P^HP^TC» Beginn

einer Serie von Ik's)ii-fohiiii^'i'ii wii htiu'iT Hainls -lirificii,

von douc» zngicirh I'ioIjlii ;il)t.'ebililel «fiileii. 1. Sp)
ridion Lampros, Die Athns llandsdirin des llmniis.

S. 17—21. A. SItias bespricht die Fraijc, wie

weit norh ein Zasamnicnbang der alten mit der ncn-

griediistlicii Simulic .inK'''ni>iiiiiit'ii wmlcMi dürfe, und

sieht in dei- Vi-rsiliiebuHg der Iklonuugsverhidtnissc

das treibende Munient f&r die mehr und mehr um
»ich greircndcn VeriUidcmngcn. — 30 S. 04. liei

den Grabungen im Ucttc des llissns wurde ein selitines

Relief ans dem 4. Jh. v. Chr. nefunden, auf wclclieni

sitzend der Acbelom, neben ihm stabend Uormos and
Herakles dantestellt sind. Hinter dem Acbeloos steht

cino V
.

lic (ic<talt mit dem Kdllhoni, viclleii-hf

At(Ä/i^o>/, ilic Tochter des Aclieloos. Aul der lbu>is

befinilet sieb die Inschrift AXEAQIOS.

Berliner |ihilnlogigehe Woebenscbrift .10— .'»4.

S. '.>JI> f. Abdnuk zweier luiliiiniien aus «k'ui vun

Uomimrz im VI. Uaiidc der 'Mitteilungen aus der

Sammlung der Papyrus Rnheraoir Rainer* beransge-

pobenen I-Vapiienle der Hekale des Kallinia<b(i>i. —
34 S. 1026-10-JS. O. Keller, KtyninloL-i-i h.w.

(Hcriehlijfungen und Krgüti/un<!en zu l'nllwii/l. 1.

i}(tiixfti "ud itt(Mtx^. Ki-stcrcs gchürt xu eim-r Wur/el
ai'i >|iauiien, spinnen, letzteres zur Wur/cl fi*ei, Va-

riaiiti' von li r>| tlielicn, daher t<iri|uere: aneli «r^(»<»);?Oi;

wird behandelt, ^ Mannsgcsichl. i. Sei|ui = selten?

Ks müssen drei Wnnseln aurgeetellt werden, die b«-

Kriflnieh sebwerlicb zusammeiiKobiiren : a) ^i'i|v sehen,

hl seijv spreeheu. e) sciv folf;en. Vineere - /.\>iii{,'eu

Versuch die Identität ImmiIit ^^'l)rte nachzuweisen.

Nel)cnbui nird gegen i'rcllwitx die Gleichung lyntcr =>

ttl»yt^ festgehalten.

Athcnaoum 34;U)-34:{3.

S. 138. Lanciani wird seinem gnirscn Karten-

wcritc zur Topogiaphie Koma KrlAutcningsbudi

anter dem Titel *8toria dcgii Scavi di Roma* bdgebon.
— \ S. l(;i;r. ncridil ülier<lie JahresvCWammlunf
der Teilm iniier iler Itritisli .Scbool ut Athens OIB 1!).

Juli in liiirlinKton llouse. Die Leistungen der Schule

«cnlen allgemein als so vorzüjiliehe und bedeuisaiiie

anerkannt, dafs man nur winisehcn kann, da^ In^iitut

möge auf eine reichere finanzielle Basis gestellt worden.

— S. Iti7 f. W. H. Ramsay, Der Antoniuuswall. 11

[s. Woeb. 1893 S. No. 36]. Die Hdligkeit des Limes zu

SCbQtZCU, sei an r|r-SN|.|i Sadseitr eine ürilir v.i:i Vor{<

angelegt, die unter sieb durch vin valluni verbunden

worden wären. Die canze Aidage kiinne mitbin als

eine Art Urenzkordou angesehen wordeu. (i^en diese

Tlieorie erbebt Ramsay einige Bedenken, die sidi be-

stHiders auf die ungemeine Stilrko der Fortitikations-

aidagen grttndeu. Kiu sicheres Resultat ist erst vun

weiteren NaehgrabttUgeu der Glasgow Archaeologieal

s<K:ieij n «nrarteo.— 8422 S. I08-8OO. Fr. llalb-

hcrr stellt die neuen srehilologisehen Entdccknngwi

in Etnuini, Ri>loi.'ii;i, Flurenz und Sizilien /iivammcn.

— S. '200. W. Loriug, Das Theater zu Megolopolis.

Ix>ring erfcttrt, dals er sieb nunmehr von der Richtige

kcit der Ansicht SOipfelds überzeugt habe, und setzt

ilic liründe dafttr im Gegensätze zu der .Vnsii ht tJanlueni

auseinander. - 3433, S. 235. In Strafsbnrg wurden

nahe beim ]^lnnstcr in einer Tiefe von drei Metern
unter dem jetziücn Nlvean eine Menge rttmiseber

Mflnzen sowir aiii h zahlreiche Tierknoi hen iind huriier

gefunden. ix.-tzteres scheint auf eine alte Opfcrstatto

blnsndeuten und tlie Tradition zu bestitigen, dafs das

Münster an der Stelle eines heidnisrlieii Heiligtums

errichtet \sorden. — Orsi hat in dem Falcunara-

Munumeiit hei Noto, das l'nciniiii und Hvans der

siziiisch-griochischen Ceriudo zuwiesen, die Reste

einer byzaiitiniicben Kirehe erkannt. — Auffindung

einer Tcrramara bei Castolnuovo FegUanl, Provinz

l'iaccuzo.

Hyzantinischc Zeitschrift II, 2.

I. .\bleilnng. Der (leschichtsebrcilH^r des griech.-

riiiiii^rii. Iti rhrs, /ai liuriil von I.iugenthal, eröffnet

ilas lieft mit evhr lehrreichen 'BeitrAgeu zur Geschichte

des byzantinisrhon Urfcnndenweaens* (S. 177- 186), in

denen er, nnt besnuderer lle/iehnng ;»iir Mitti is' l'i ii Iis

r4-4'bt, hauptsächlich dessen \ou dun als niihr;it<-ii

bezeichnete (Icsehiebte des Notariats, eine durch zahl-

reiche licispiclo criitutcrte Uarstcllnng dessen giebt,

was das urkniidlirhe Material Mnsiebtlk-b des Urknnden-
w<'seus in hetri ff luivatrr Ucclilsucsi hiiftc i-rgiebt. —
'(jueb|ues muuuuieuts byzautiiis iucdils' (.S. Iü7 191)

und ein 'Bas-rdfof du eamps Angamn k Veniso repri-

senlanl un empercur byzantin du X"" siede' i^. 102-

IIM) bespricht ü. Scblumbcrgcr. Ibide Antsatze

sind mit den betreffenden Abbildungen versehen, Ih;-

achtenswert ist die znm 2. Aufsatz. Der Verf. hält

es flir wabrscbcinlirh , dnfs das Kunstwerk ein vor-

sprengtes Iteiite-tüi k \oii der I'.roherniig Kiiii-I.nilinopds

durch die l^atcincr 1204 ist, wagt aber die l'crsönlich"

keit des Kabers nicht zu bestimmen. — Von seiner

scharf eindringenden (Jnellenuntersnchung 'Ibtniisehe

l\ai>ergesiliiehle in byziuitiniselier F'assung' i.ilst C. de

Moor einen III. .Vbschnitl folgen, der die Salmasischen

und Trenschen Kxcerpte und Manasses behandelt

(S. 19.^211). — «Zu Phlorios und Platrapbtora*

(S 2 1
-'-'.'>) lii fi ii lohn Schmitt von Sp.artillft auf

Kortn her werlvidlc Üeitrilgc. Das griechische Ge-

dicht hat zur Quelle Ludovieo Dolecs L'amoru di Moria
e di Diancotiore, Viuegia M. D. XXXII, eine Dichtung,

vvelclii' der Textgeslaltung der griech. Bearbeitung

notwendig zu (irundc gelegt werden mufs. — 'Die

Schrinstellurvi des Goorgio« I<akapenos', vun der bis*

her herzlich wenig bekannt war, erftbrt durch L.

Volt/ |-2l*I-*2H4) eini' m lit diiidM ii-wi rle ReleiK litinig.

I
Vor ulleni sind es ungemein reichhttllige, vom Verf.
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bi'iu'fl>niclif<> li;»iiilMlinfl)ii-liL' Nacliwi-istiiifiMi, wrlclip ilcu

Wiiiist lim htli itij,'cu, Voll/ muclite die si liril'tbti llerischc

Iliiitcrlassciuicban dieses iininerliiii in luelirt'achor Uin-

Mclit wiclitigen ZeitgaaoiaoB de« liikephonis Gr^pMm
einmal in einer GesemtaiuRnbe TorfeRen. — Die beiden
folKfiiilcii Studien llatziil.ik i- ' /ur Wortltihliiii^'s-

lehif des Mittel- und Nfugriocliisclicu' (S. 235-280)
Lriiitjeii eine aborrasehende Fülle des Stoffes und feiner

pliilologisulior Hiubiu-Iitun^'eii , welclie in lie^nndcrcin

Mafse verdienen, von S|iratlifüi->ii liern soit'tallig beachtet

/II werden. — 'Zum Iajüc» des h. David von Tlies-

saloniiie' (S. 2»6-390) steuert l'apagoorKitt, *Zu

Prokop' (8. 490) Haiiry Vondilflge zu Textvcr-
be>iMMiii»j;i'ii \»\. Dil' Alisiilit des Icfztonii. \o'.\

Wflilier ilcr llin-rlilag des Heftes und Teiibiiers Mit-

tcilun<;eii (Is'iA, •}) uns Kunde geben, Ueninilelist für

die Bibliolbcva Tcubncriunu eine iieae Tcxtaasuabe
der Werlce des Prokupius zu liefeni, winl allseitig

mit Freuileii befinUVt «ciden, das rnterneiiiiieii koniinl

einem vielfaeli aU dringend oinitfuudeucn Uodttrftiis

enlj;e(;cn. — 'Zn den Zaaberbflchern* liefort Orfln-
wald Henierkni)i;en, die sicii auf den Aufsat:', von

Politis Hy/. Zeitselir. I, ff. bezielieu (S. 29 1 -'.»i».-! ).

•— 'Eine Klosterj{rUuduu!:''^ap' aus Ainoifios' erziiblt

Thumb (S. 294-2!)i»). — Dus Uyz. Ztselir. 1,Ö73 A. I

Ton Biir)- erörterte ÄrmyoiX'Os: stellt C. de Boor
|S. 207) duieli Iterufuni; auf /ublroichc liaudsebi iftlielie

ZeuKiMsse riebtil! als tiiirtyovQOS. — 'Za deu laugenden

der bll. Uarbara und Irene' giobt Weyman (8. 19«)
eine Reihe von Te\tverliesseniuf;en. Im Indien

Grade anzielicnd und lelirreieb sind en.lliiii Krnin-
l>iii liers Ausfniii uugea 'Zu den };riei biseben Kleuienlen

im Arabischen und Tarliiscben' (Ü. 2'J9-3UÖ), bes. die

I., in der er 'Noch einmal daa Wort Zifcr* «ieiler auf-

niiiinif, de>sen lierleitunu' von if'fjffofttit, s\\i' i |- sie in

deu vuu rsirbaii berausve^rebeneu l-iluiii's ile pbiloloijie

Deo-grecr|ue , Paris I.s!i2, S. ;)-Hi-3:»(; f!i^>bcn, von

mehreren ijeiten augefucliteu worden ist. Die
n. Abtoilnng (S. 300.33^) entbikit zum Teil sehr

eiiii;elicndi' l!i s|ir( i liiiu.!.'i'n von \' a s i I j > x k i j , \/x«-

kc(oi< e^taxinov Mti^uif^i *ui OhodUiUOV lov //(lo-

d{Mftw ß(» Mfintov 10» Niov, Vasiljevskij,
Ein };riei biselier Saniuieleo^lex der Moskauer Synodal
bibliotliek, Arseiiij, Des tire^orios von Cypern I.4di-

re<le auf den heiligen EuthfOlios, Üiscliof von Madyta,
Papadopiilus Kcramens, Mtxqtt'^» tü» äyinv
/$^rra Ho}y fiuQiiQo)»' dnreh Ed. Knrtz, Savvas
Pin liii, f-;tude sur la tlii-<nii' du droit mu%nlnian dineb
(ioldziber, A. Eiter, De Unoniulogiorum Gruccuruni
bistoria atquc oriKtoe darch Wendland, H. Noiret,
Uocuincuts inedits pour servir i"i Tbistoire de l;i

dominalion v6nitienne eu Trete de I3S(I ii 14l>.'> dureb
A. Tbuuib, J/iertTutitjg, l/oMoQxta xai äXuOig x^g
Auyatttyiiyoi>7töiMaf Jmo tAv 'O&Uftaifmv if cm
I45S durch F. Hirsch, Anvray, Tboodori Staditis

praepodti parva Caleebesis, A. Touijard, Prole^-omeiia

hntorica zu dieser Ausgabe u. notae bistorieae, A.

ToBgard, l,a perseeution ieonoelastu d'a|>rc's la

corros|M)ndaaco de S. Tbcudurc Studite durch Edmund
Bouvy, Kilian Seitz, Die Sebule von Oaza dureh

J. Ürüsekc, huifrtiat'itfog f. Zi^i-iuv. ^^ipfiixiu

durch Ii. Milict. — Die III. Abteilung [ü. 33U-3tiU)

seicbDet sicli diesmal dnnsb einen besonderen Uekbtum

1012

bibliographischer Motlaan nnd kleinerer Mitteilnnseo

aus.

The jonrual ofUollonic Studios. XIII 1. 1892-

1493.

S. 1^12. £ Seilers bc^priebt die attiseben

l/-kythui von ürebria: Odyg^eus und die Sirenen,

Odysseus und Kirke, Herakles und Atlas. Pazn drei

Taf. ln. S. K]—20. II. H. Walters, Her Iirri/:i,k

de^ l'osei.luu. Vei'sueb, auf liruiui der iillesten Dar

Stellungen den Dreizack ans dem Lotusseepter berzu-

leiion. — S. 21—24. E. Garduer, l'alladia from

Myccnac, Bucht die kleinen sehildf&rmij^eu Uepcn*

st.inde, wie sie z. M. ScMiemaun Myci iiae S. 1 1 1 ab-

bildet, alä Abwebrsyuibolc ZU erweisen nnd ucnul sie

der Eiufacldieit weyeu l'alladia. S. 2.') 31. F. II.

levons. Das Eisuu bei Homer. |S. Woeb. 181)3

S. 1323). — S. 39-47. F. C. Penrosc, Tber das

alte li<katoni]iedon , weblies au Stelle di-^ spateren

l'artlicnoH slauUi diu AusfUhrungcii »tcbcn im Ocgcn-
satze zu denen Dörpfelds. — S. 48—69. J. W.
Ilcadlain, Das rrozefsverfabren, wie es dif liisebrifleu

\oii (lortyn zeigen. - S, 70— 7G. 1'. tiardner bc-

^1' i !i' eine neuerdings vom Ashmoleau Museum er-

worboue, von Evans in Tcrranova (Gehi), Sizilien,

gefundene .\mphnra mit DarMtellung des Cacns. —
S. 77 S7. II. II. Walli rs, DihsseUS «nd Kirke

auf einer neuerdings ynin lirilisb Museum erworlK'iien

boolisebeu Vasc, aus dem Kabeiriou zu Theben; dazu

Taf. IV. Die Darstellung zeichnet sieh aus dureb

beabsiebli;;ti- Karrikieruiijf : sie ist sehr illilllieb di r

auf der Hraule^'bem Vasi-. -- S. 8H -101). A. II.

Smith, Neue Euldeckuiigen von Skulptureu des

Partlienon. |S. Woeh. S. 3S0]. — S. 101 f. Frances
E. Iloj,'uaii, ("lirr I ine Terrakotteuli ^'ur di s l'oly-

li'i biiikuius zu .Min II (.No. 943), die otleubar einen

l,eprakrankeii darstellt; tla/ii .\bbilduu};. — S. 10.»—
1 14. Cecil ümitb, Die llarinico in der gricehisebea

Kunst. " S. 1 15— 1 20. Cecil Smith, Deimmicgcnden
auf attiseben Va-ü ii. S. 121 12:'>. ( Ii. II. Kconc.
( ber zwei grieebiscbe Oslraka aus .Vgypteu, die

Mahaffy entziffert bat.— S. 124—130. A. G. Bather,
('l)i r dii' nronzefnitiniciite von der Akropolis zu .Vtlicn

|S. Wueli. l<s;):i S. :>-2i\. Da/u 2 Tafeln. — S. 131—
I w;. j. si\, .Vurae. Die sog Nereiden auf dem
Denkmale von Xantbua uud die HgurBO auf dem von

Stackclberg, Die Graber der Hellenen P. XXIII. ifi.

publizierten Astra^;.iloN aus Ae^ina (Uritisli Museuui

K 7S:t) werden al> ii\H(i erwie-eii. — S. 137 f. i'.

(i ardner, t ber eine iMttiynii:,'e Vasc (Asbmolean
Mus. No. 27d), auf weUUier Eu« und der gealterte

'ritlionus dai^geHtcIlt sind.

Rezensions- Verzeicliuis philul. Si-brinen.

Scxli Aurelii Vietoris de (^acsaribu* Uber...

rccciisuit I'rancisciis Piehlmayr: Ap/tU. 15 8. 227«

229. Verf. hat sicii ein entscbiodenea Verdtenst er-

worben. 'Hieotivr Ofiit:.

lirruer • Ijcvrault , .Vunales des profcsseurs des

acadvulio« et univcrsitci» alKacieimes: lifo, iuirvn. t/«

e«ti$figa. 13,6 & 591-594. Wichtig.

Üiyilizcü by Google
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IMüiiiiiiT, II , (ili'ichiiis iitnl Mclai>lier in licr nt-

tiäclieii Kuniixliii: (iyiuiiusii(m II. l!r;ul»ti!iiswcrt.

BolUy lUaoacriUi Aiubmiani ilull'Huonoinico di

Senofonte: Bp^ \V. S9 8. 901-904. Don IlantlM lirinen

wird vom Verfasser /war ein /ii Imhur Wert beige-

moHOD, aber sio kouueu zu lerucu isl iininerliiu vun

Intüraaae^ K. Sehmiet.

ririiclitnaiin, H., Kpitlnhi .lintimi: A'rr. iri S.

4fs»-4DÜ. Sorfffiillig und veriiii iisixoll. /'. I Krlnn-iuc.

C. JuHi Cacsaris Cuiniiieiit;ini: de I' Ii ' li ilün).

lUaatricite öcbuloiugabo von lLi-mann tieinhard.

Aafl. borgg. von 8, Ufrtwj: SpliU. 15 S. 226 f.

\Vir wollen uns dies «Gisar-BUderbocb" woiter gefallen

lasücii. Kit. Grupe.

Caesar, «lu b. G., crkliirt von Dtthtreu:, 0. Aufl.

vun Dinit-r: (ti/iiiiia«iniH II. Döf Text i»t besser

geworden. l\ alt/u i\

Casiijjrandi, V., 1^ ura/.iuni ili Tuciüitlc: AVt».

Je pliU. 17,:! ij. iK)A, Nicbts Wisaeuswerlet und voller

lhitrkf«>b)cr. P. Coftvrettr.

Cliatolaiii, K
, IW'osniidiic des elassii|nes lalins:

Jiec. Je pläl. 17,2 S. 203 f. Inlniltsangabo der Tafeln.

I*, Couireur.

Ciccros Hede für Milo, von Iliehler-F.berliani,

4. AuH. \oh 11. Nnhl: AV/-. iT) S. 4'.tO f. Die .\nde

runj-'i'ti ^iiiil Vei'bessermii.Tii. /','. 'l'liiiina*.

Curlius, K., Die Stailt^cücbicbte von Allicn:

Utttfer. (tifmn. 5/6 8. .^68-.177. Kincn Beirriff von

dem reii lien Inliall jiieb» M>ll>,r.

DtM'eke, W., KrHiiIenili(ieii zur lateiiiiseiien Ssebul-

Kraininutik: Arch. f. /. VIll 3 S. 458r. Anlserst

lebrreicb und enipfebleuswort.

Gilbort, G., Ilantlbnrh der >;rie<liis'-lien Stnats-

.ilteiliiiii, r. i. IM. 2 Aull.: />'/</, IT. : 2!» S. PdO-DN.
/cii!t griiudlieiie i-'ur!>eliuug und Klarheit uiül bii-berboit

des Urtnih; Verf. bat daa Möi^kbite getban, sein

Bui'b dein je(;^ip-n stiiii.le luiseroa WineBs gemäfs
nni/iiji >t;ilten. !'. / Vi /(//(.>(/.

Saiiiiiiliin;^ (loM'lien. 1. Maifit , Griccliiselie

AlturtuiuskunU«; 2. //. ßeuJer, Röniiiwhe UciMrbtelilc

:

Gymufuium 11. In 1 mangelt Sicbtnng des Materials;

2 ist ein vesdiiektur Abrifg. \\'<rr<i.

Griffitli, F. L., Archaoolocical survey uf Kg}'pt.

Belli Hasan, Part 1: Sair. 1968 8. 79. Oani vor*

trefHi.Ii.

ILirnaek, A.. 1. Die Ltrieeliisciie I berxt/un^' des

.\|>iilo;;etiens 'IVrliiliians; II. Mediriniselies aus der

»Itcn Kirvliengcscbicble; (JyelA 15 & 5GU-573. I.

Tcrtullian war nicht selbst der übonetznr; dafs c«

-lulins AlVieaiins war, nnl^^ ll_v)M)tbise bl.ilien. II.

Inti-ressunter IJeitnig zu den l{«ziehungeu iler Kirche

an den Nuturwissunsehaften. A'. Bonwetteh.
Uauröau, B., Nuticcs de )|ueliiueM maiinscrits

lalins VI: J. i/m sav. V S. 310. Nuliert.

Horn, .). F.. Das Zukuiirt>yyn)nasiu«i: ISfth \V. i\)

8. 920 f. Kann bucbstcus xu einer augonblicklichou

UiiterbahnDK dienen. C. Nohte.

Iloratii upera ree. Sinuipiiii: HjilAV. 2*) S, HO?-

KOlt. Von iiulserst kiiiiAer\ali\eii(irundsat/.en ausgebend,

hat der Verl. i-ine Mirf,'l.illi;.;e .\rbcit geliefert» ni»er

nicht genug die uouera Lilteratur verwertet. M.
üertz.

Jaeger, ()., Ale.vauder der Grofse (Gynuiasial-

bibl.): /J.ii/ci: G>/inn. b/ü S. 377 -:57'.i. Geeignet.

Latin bbtorical Xnacriptioua ... by J. Me. iV.

llii^h foHh: Afhftt. 8480 S. 184 f. Von ungewflhn-

lielieni Interesse luid Wert.

Karsten, 11. T., De uitspraak het latija; .l/x7i.

/. ht Lea VIll 8 8 456 f. GrOndlich nnd anschoa-

lich. ('. liläinleiu.

Keller, U., Zur latcinisebeu Sprai ligüMbicIlle.

1. Teil. Lateinische KtjmoUigiccn: Bph W. 49 8. 918-

920. Abgdcbot. F. SkuUch.
I.atlmann und Maller, Griecbiscbes Obaagsbnoh

fflr Tertia: S. Jahrh. t. l'l.d. n. 148 8.293.

Kinigc Aufteilungen abgereeliuul , sei das grobe pl^

dagiigiscbe Gcschiek der Verf. nicht an verkennen.

K. I/'iiipt.

heaf, W., \ companion (o tliu iliud: Hfv. tU

pliil 17,2 S. 2U1. Ueacbteuawerter Anhang anr Ula».

Übersetzung. J. J^elaiiiarrt.

Levi, Ii., LnriMti libellns qoi inscr. lltQi Ilf^
yq'niiv lümlz: l!,r <!. jthil. 17, "2 S. l't!« f Kiiie

auf burgtaltigiT Kullatitin der llanJ&cbriften benilieiule

.Vusgabe. /'! CutnoiU.

l.ivi ab n. c. IX-X, erklärt von HW/iMiAor«»

:». Aull, von //. J. AiüiUr: üaytr. üymn.5 (> ».319-

.i2ü. Mehrere Textftnderangen waren nicht notwendig.

WaUer,
Milhand, G., Lea originea de ht adence grooqne:

/.', r. n,l,ri,. </> Veuttign. 13,6 8.596-598. Chrttttd-

litbe Unlersuebun^.

Mitlei'-, Keiebsnrbt und Volksrwht in deu öst-

lichen l'ruviiizen des i-üuiitichen Kaiacrrcicbea: Jiaytr,

Otfnm. S. 383 386. Eiiorheniarbcod. /Cnltt.

Mt»inni-eii, Tb, /weis|>raebi'-'e liisibrifi ans .\ry-

kanda: TUI.Z. 14 S. Sbb-'ibl. Diu Inschrift vom
J. 311 ist von aufscrordentlichcr Bedeutung für die

Kirehengesehichfo E. I'i i iiiii-l,, it.

Murr, J., Die (iollbcit ibr (irieelieii als Natur-

macht: BphW, 29 S. 914-!»U;. Unhaltbare Auf.

faasuugen, für die Verf. den Beweis schuldig bleibt.

W. II. Ro»chrr.

l'aiilsen, Wesen nnd F.ntwickelnn^' der dentselieu

Universitütcu: Uec. iniertt. l'enteign. 13, ti S. .^•j.'i f.

Ebenso gründlich wie mit Begeisterung gcscliriobcn.

l'bilodcnii voluniiua rbetoriea ed. S. Sudbans:

lief. 'I'i S. 4J47. Von bewundernswertem Fieilse. Mi/.

IMato and l'latunisui . . . by Wajtcr Tat er:

Nphlt 15 S. 225 f. Kino lehr- uud genufaroicbe

liektOre. /*. Meyer.

Kiese, .V., Das rlieini-^i be '/» r.'/dKi/ed in »ler antiken

Litteratur: Bayer. Gymn. .'»/U S. .'{07 'M'>>^. Vortreff-

lich. lUiur. Sd^Hler.

Uubensohn, <)., Die Mystcrienbeiliglümer in

KIcusis und Sainotbn»kc: ByhW. 1\) S. SKi '.ll«.

(Jrinidlicb und sorgfältig, /"r. /{imtinjatlfii.

ächödol, M., LAteiniaclie Elcmentargminoialik:

A^. JaM,./, Phil.H Fktetl. 148 8. 196. Nutsbringend

l'ilr Progymnasien , die in diesem Hucbo du abga-

sebbi'^seiMs (ianze halten. IL GölUrr.

Skutsili, l'r., riautiuisches und U<iiiKuiischcs:

Atch.j. I„i. /. ... VIU3 8. 460 f. Sehr beachtens-

wert. J. 6türzuiyei:

Digitized by Google
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Sophokles, von Wolf. Antifione. 4. Aufl. von

/.. BtlUrtnantr. Zj\iA. 37, 3 Anz. S. 274. K. ScIimUU
voriraiBt auf don ergfttzlidieD Exkurs Ober oftT ävfc

Utcrts B Traehsesso ad Horiom annit 1560 el

ir»(;i (latasol. .1. HV/^<v: //yAIK 29 S.921 f. Ziein-

lieh übcrtiasüigcr Neudruck. A'.

Lolgl Talmafgi, Grammatica Laliaa: flphH.

V^ S. '239. Zoklinct sich diircli Klaiiloit und Ube^
siclitliclikuit aus. Ä'. Kuliu^.

Vollmöllor, K., uinl Otto, 11., Kritlsclicr Jahres-

bericht Uber die Fortscliritto der romauischcu Philo-

loprio I: Arrh / lat Lf.v. Till 3 8. 460. Kommt
eiiicin Itritiii fiiis^r in xvM'i Iii nt^iiri'i'Iii'iiiliT Wcisi/ cnt-

gcgcu. Dem \\ . rki- wird ein weiterer guter Fort^au};'

gowllnscht

WcITs. H., Die kafliolisilicii nricfc (-Text.- und

rntorsuchiin({cn von (Icbhurdl und llarniu k VIII H):

liph \V. 2!t S. 904 ;t(i7. Sehr sorgmitig und besonders

nach <l<'r tcxtgcschichlliubcu Siiito bin venlicusüich.

A. llil(tfi>/rhL

V. Wilaiiiiiwit/ Mr.. Ilcndorff, 1'., De tniL'i

coniin liiueniniui fra^nieiitis : Her ib S. 490. Inter-

essant. Enthalt am Schlüsse nomcrkungcu Uber Evan-
gclieu und Apokal.vpfte des Petras. J*. D.

HitteilHiseB.

ArehiQlosiaolM Oaidladiaft m Berlin.

JuU-Sitiuiig. (S<hlur«.)

Es sind ä Haupttjpcu xu scheiden, »lehtHJe und
ntzmth bekleidete veiblielie Kifmren. Die Reihe der
stehenden Fi«:nn-ii wird eint,'('leitet durch einen in

eiiieni Dut/eild mju llxeniidaren vertreti-m-n lyinis,

bei dem die plastische .Mt»dcllicninp: noch auf das

alleniotwenitifRlc bebcliräiikt ist. Die FiKuroii sind

in kleinem Mafxstabe und rocht unbehilHich ansjic-

liilirt ninl erinnern in d. r llerstcUnnjisait dnnli die

platte Form und den Mangel des ßrcnnlorlis noch
ati die Idole. Der Umrifs des KArpcrs ist sehr ein-

fach gezo-^'en, dii- Arnii- IriiML'en steif zu lieiiten Si'iten

herab und !>ind elten^u wie die Fuf'^r nnd <lie Ilriisto

kaum idastisch ans^-eiim. kt. AUv anderen Kinzel-

boitcn t«rarcu der Maleroi Qbcrlassou. Diesen Figuren
reiht sich, ceitKch jedonfalls nnr sehr trontg von
ihnen ^etreniil, eine (öu{i|ii' an, dir ntiniorisch ttbcr

alle anderen Tvpenreiheii der Akru]K)listcrri^otteD

weitaus das (Utergewidit hat nnd deren Exemplare
sieb auch «Inreh die (iröfse (sie sind dnn lisclinittlieh

m hoch) vor den nn'i^len (diriui ii In ranshehen.

Die Zahl der erhaltenen I{niclistiuki> nnii: sich auf

etwa lUUU belaufen. Die Figur, platt geformt und
unten mit einer TKihlnnir versehen, von der aus ein

ea. (i,ni starkes si Idiif artii.'es I/iich durch den ganzen

Knrprr liinanfjjelülirt ist, steht auf i|nadralisehein

Sni kel, den linken Fnl's etwas vorgesetzt, in der halb

erhübcnuu Kechlen eine Frucht h.iltend und ndt der

uesenktcu Linken ilas (iewand fassend i her der

n'i hti ii Schulter lianut ein Mantel, der in zwei Zipfeln

tief auf der rcehleu Seite liurabfiillt. Der Kü)»f ist

mit tAner sehr hnüton Stephane bedeckt. Auch hier

ei-setzt die Malerei vielfaeli noch ilie jdastischo Form;

so ist der linke Ann hiinfii-' nur in Farlie aiisgefilhrt,

el)eiiso sind die Falten des Untcrt;cwanilcs rei;<d-

mäfsig iu feinen grauen Linien aufgezeichnet, während

die breiton Falten des Mantels vimA selten eingeritzt

sind. Von Farben ist vorherrschend WeilV 'nici<t für

das Untcrgewaud), Hot (für den Mantel) und dunkles

Gran (fttr die Inncn/eichnung, das Haar u. a.) ver»

wendet, auch Grün und Ulau kommen vor. Diu ^nnzc

tiestalt gicbl im kleinen ein Abbild des gelilufifisten

Typus der Mannorstatuen, wie er z B. «lunli die

Antaiorßgwr bekannt ist. Die meisten von die«eu

Figuren sind ebenso wie die Harmorstatuen attribnt-

lüs. Mitunter deutet abci' ein Gorgoneion auf der

ilriist oder ciu Ifclmbuscb, der hinter der Siephano

einfach auf den Scheitel aufgesetzt ist, bestimmt dar-

auf hin, dals Atheoa gemeint ist. lUtnfig ist aber
auch ans der mhig stehenden Fiirnr eine Athen» in

Kainpfstclinni; jzcwuniiii. iihlcm an dn- Furni w.'it.-r

nichts als die Arinhaltuiig gciiudcrt, au den vurgc-

streekten Ifaiken Arm ein Sdiild und an den erhobenen

rechtrii eine I,an/e angefUgt wnnlc (welche Obriirens

an keinem K\eniplar erhalten Ist). So ist die gleiclio

Form l'(tr zwei Typen verwendet. Die Darstelluu||;

der bttidcn Typen ist aber nicht auf diese eine Form
Ixnchrllnkt. Neben ihr finden sich, gerade so wie in

der Marinin>kiil]i(Mi', z.ildreichc Variation. mi. Im- die

ciu leichtes ftulserliches Uutcrschcidun^'siiierknial iu

der Verschiedenartigkeit der (iewandanordnun^' gege-

Ikmi ist. So finden sich Figuren, die den bei l'ollignou,

Sculftt. (ireitjiie Fiv'. 17H und 179 abgebildeten Mar-
uiorstatucu iu <ler (iewandunu; entspi et hen, bei anderen

ist der Atantcl auf der linken Schulter gekutlpfi und
fAIIt vor der Rmst in breiter Logo nnd an den Seiten

in Innuen Zipfeln lierah, \i. lfai h findet sich auch hier

der bei den Skidjitureu nicht seltene breite Fallcn-

streifen zwischen den Deinen. Ancb in der Armhai-

luug zeigen sich .Miweichuiigcn von dem ursprüng-

lichen Motiv, indem mituulcr der eine oilcr anch beide

llnteraniie viHLnsireckt >inil. Midirfach läfst die

reicher gehaltene und klarer und schärfer ausgolitlcktu

FAltclunf; der GowAiidcr und die Bildung der KOpfe

Fortschritte in der Aiisfidining erkennen, die die An-
nahme auch zeiiliclier Unterschiede nahe le^jen.

Wähit'ud unter ilcu Mannoi^-Iatuen eine grofs«

Zahl ans der Werkstatt nicht-athenischer Künstler

stanmi, ist unter den Terrakotten dieser Typenrcihe

fremdes Fabrikat nnr ueiiiii,' vcrtrelen. Die meisleu

stimmen iu Technik, Thun und Farbe mit den Fxeni-

piaren joner anent behandelten Hauptgruppo Qberoin,

für die durch ibf BUMsenhaftes Vorkommen «ler cin-

heindscbe rrs|>mi^ gesichert ist. Nnr Vereinzelte«

lafst sich mit einiger ISeslininitheit als impoi-tierte

Ware bezeichnen, wie ^. ü. ein kleines Figürclien,

von dem ein gloichos Exemplar (Salzmann pl. XIX S)

aus lÜiodu- 1» k innt i>it, nml vor allem einige Kxeni-

plarc der weitserbreitetcu Gattung der sog. Gefals-

ligni-cn (Kokule, Shilien Fig. IC und .$4). deren Fa-
lirikaii(uisort schon lleuzcy nnd Kckulc im Osten

gestn hf haben und fttr die die Provenienz vielleicht

daran>i «enauer bestimmt werden kann, «lafs die besten

KxcuipUru (X. B. l'ulyluchniau n. 363) bis in die

Einzdbeiton der KopfbOdung bintin geuan mit don
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von Samns nml <lor athcnisebeQ Almqioli« bekannten

StatuoD abcFein«tiininen.

Ganz das Glekhe, «m von dem Trpm der stdien-

den (Jrittiii zu >aL'i'ii war, trifft ;\iif ili»; Ti'rrak(it1pn

im 'l'y]>iis ilüf siizfuilfii wi'ibliilieii l-'icur zu. Ufr

llaiiptn ilio von ilnrt entspridit liirr die Grupi»* <ler

aul' brt>itleliiii){i-m Tlirtmo sitzoiulou FiKiinn mit beider»

soitiü aiisclilicrscnilcn AriTHüi (wie z. II. 8lackelber(|r

'luf. .')7, 1 1, in viToinzfltcu I'alli'ii diirrli <lt'ii liolicii

llolnibiiBch wdi^r dos Aufgenialle (iorgoiieiuii als Attieua.

cbornkteriBiert. Ihr sehHebt sich eine weniKer nbl>

ri-iilm, aber im Vorliiilliiis zu drii ribrij;t ii iinnior

iKiih ^tarko (Iriipitc ciilMirkcItcrtui Stiles an, <lir

cbcusi) wie ji'DC in ciii/clnon ExemplanM) am li in der

Untentadt vortrctoq. ist. Die Figur siut auf einem

Thron ohne I<chni>, nie hiUt in der h&tb erhobenen

l!<(litiii 1 iiir l'rihlit und triiut statt der runden

Slophunc oinun iu>lusurtigen Koi*fscbiuuck. Der Mautt^l

ist auf der ünlien Schalter gelcnllpft und Hlllt in

breiter, in selir klarem llclief ausgcitrii>;ler KiUtclung

über den Kr>ri>or. Wenige andere Exemidare sind

abweiclicnd im Stil und in der Gewnnduni;.

Neben den bosprocbonen Typen nehmen uameiitlidi

die J^roiomm oinen gror«en Ranni ein. Die grAftero

Meni-'i' l.ll'st sii Ji iinfserlich in zwei Grn]i)»cn sclieiden.

Uli' Stucke der einen (iruppo können wir flntfpro-

toint'H nennen. Die Kö|ifti sind ntailieh auf eine

breltförmigti dQnno FliU-he aufgesoUt, an der sich

oben seitlich vom Koprc zwei Liichcr zum Anb«'ften

betiiidcn. r>or Technik nacb stehen diese den beidi n

llauptgrUppen, der stchcuden und sitzenden Figur am
nlcbsten, aaeh die KApfe der meieten Exenphure
balii'u in der fiesielit-ibildini ii) il<"r ilnaranordnimi;

unti im Kopfseliiuuek (lin itr M. piiaiif | mit jenen

cn;;ste Vcrwandtseiiaft. Die Kiijifc der nunsti;n siii<l

0,04 bis (),().''> m hoch, einige beben sich aber dun-b

bedentenil Rr>irsoreKtbT«rbiItnis8e (bis m c. 0,10 m
Gesielitsleihe) und «OrgfUtige DurcbbildnuL.' i\n< >li r

Masse heraus, so besonderB (dn aucii durch <lic rciehu

und gut erlialtene nomalnng aoagczcichnctcs Exemplar
von SU vorziifrlichor AuiAthrun^', dafs es den Vcri,'leicli

mit jed«-in der areliaischcn Marinurk(i|ifc ausliült. in

der Bildung di^- streuten, krafti}; ciitwiekeltcn Formen
ÜUst CS sich mit Figuren wie der bei ColUgnon Flg.

173 abgebildeten vergleichen. Den Protoroen dieser'

Art stellen ebenfalls iti bedentemler .\uzahl (bis zu

.'»() Kxem|ilaren) leiLniscb uleieliartige zur Seite, die

ihre ISesonderbeil iti einem abwcioliendon, in einer

Zuekenkronc bestehenden Ko|ifsehniuck und darin

haben, ilafs an den unteren Kckeii der I^rctlflilchc

vorrajicndc llainle ansresetzt sind. Walirciid diese

zeitlich von jenen nicht vcrschiodoa sind, jccigon einige

wonijto andere Exemplare durch dio bereits stark

antwiekelte KnidliiMutiL', ilal's die Form der IJrett-

protome auch iibiT die Zeit einer eng begrenzten

Periode hinaus be'liebt war.

Von diesen i'rulomcn der ersten Ueihe unter-

scheiden sich die in geringerer Zahl vorhandenen der

zweiti II (Jrujipc <la<liii eil, ilal's sie nielit /lim Anheften,

sundern zum Aufhiingen bestininit waren. Dcuigviuüfs

ist der meist stark vortretende Kopf mit dOnnor
Wandtm«; f;efnruit, so dafs liinteii eine i,'r<)fse lliihlun^

entsteht, die von der Flache des Hinterkopfes Über-

dacht ist. Entweder ilieiit diese Flache selbst als

Widerlager beim Aufbungen oder es sind in ilir ein

oder icwei Ijficher aagelnraclit, In denen ein Faden
bi'festit!t werden koiUll«'. lui (ienciisal/ /II den

/ii i'lljii otoiiii h, die in dieser Form auf->erli.ill> Atiieiis

bisher nicht nachweisbar sind, und daher aiieli aus

diesem Grunde, abgesehen von ihrem älik-itaraltter,

als atbenisrhcs Fabrikat m betrachten sind, kommen
I'riitohien dieser zweiten Art aiiril an aiiileren l'iiiid-

slaltcn, nauieiitlicli häutig in Itootien vor und muncbe

Stocke von der Borg sliromen genau mit Exemplaren

all' Tanatra iiluMein, Ks kann daher Iiier wohl

au liiijHirtwari' ;;ei|aelii werdiu. Freilich nicht fUr

alle l'lxemplare, denn einige lierühreu sich durch die

Verwandtschaft des Kupftyjms wieder eng mit joner

Haupl);ni|i)>e der stehenden nml sitzenden Figuren.

Slit den bes|)ro< lieiien Typen ist die llan|itma>se

der 'l'errakolleii von der Akrop<dis erschöpft. Ks

fehlt natürlich anfsenlem nicht an einer gröfseren

.\ii7.ald von Stttcken. die sich nicht in diesu* Reihen

einordnen las.scn. Mit .\usniihm(^ einiger weniger,

auf die noch unten zurilckznkummen ist, k(Uinten sie

aber wegen ihrer Vereinsclung, xum Teil auch w^eu
ihrer Unwfchtigkeit innerhalb des engen Rahmens
dieses Herichtes nicht berück^iiliti^jt wenleii, ila hier

nur auf die besonders charaktcribtischcu (iruppcn auf-

merksam gemacht werden soll und daher auch die

Druchstacke einiger sehr grofscr nnd gut gearbeiteter

Ticrnunren, sowie die «ahlreichen archaischen Tlion-

reliefs und die vil'liai'h schon aus Iriiln i. ii l'iiiulen

Stammenden Tcrnikottcn sp&lercr Zeit Qbergaiigcu wor-

den sind.

Die Hedeutun^', die diese Terrakotten aiicli über

die Grenzen ihres engeren Kunstkreiscs hinaus lialwn,

liey;t auf der Hand. l''tlr die l-'rage nach der Her-

kunft der AkropoUsstatuen uud nacii dem Eutwicke-

lungsgang(; der altattischen Sknlptar dQrften sie sieh

irerade deswej;eu als wichtiges llilfsinatcrial darbieten,

weil bei ihnen die l'"cststcllung des Ursprungs auf

viel sichererem Boden steht, als bei den Marmortignron.

Auch über »lic Kultverhältnisse auf der üurg geben

sie manche Aufschlüsse. Wenn die Mannorstatuen

aller Wahrscheinlichkeit nach z. T. menschliche l'er-

sftnlicbkeiton darstellen, ist das gleiche bei den Terra-

kotten ausgeschlossen. Iiier war in dem Bilde, das

man weihte, si( lier immer die tJnttlieit ^'euieint, nnd

ebenso sicher wird, wem» auch niclit inimcr, das lle-

strebeu gewesen sein, in der geweihten Figur der

(tottheit ihr eigenes Hdd, wie es in der Kultstalue

lebte, dansubringcn. Ans diesem Grunde hat man,

da von Akropolisterrakotteu vor ileu i,'riecliisclieii Aus-

grabungen nur der eine T>pus der sitzenden weib-

liehen Figur bekannt war, wenn auch uiebt ohne

Widers]>ruch, dio alta Vorstelhnig von ilem Sitzbilde

der l'oli.is, enf<;ef^en den Oberzeufienden Ausführungen

Otto .lalins, wieder aiitgeiioiiiinen. Kben dio vur*

mcintUche Ucschralnkung auf diesen Typus schien aa

solcher Folgerung zu zwingen. Jetzt, wo das Material

v<dlsi.iii(lii: vorlief;!, erweist sich der Schlnfs als irrig

und Jahns Auffassung kommt wieder zu ihn^m Recht,

dnreh das neue An^oment gestfltxt, das ihr durch

die zaiilreiclien Terrakotten im Tvpns der aiislflrmen-

den Athona, denen sich noch die gleichartigen Uruu-
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zen ziijU'i'SL'Uen, goboleii wird. Ks marlit dabei nichts

aus, tiofs ilicso Terrakotten eiieDso wie die Nacbbil-

dnngen mt den panatbenUschen Prainmph»reii und
sonstiv'cn Rildwcrkcn nicht bis in alio Kiii/(>llioitcn

Ubcreinstimmoii, denn denrtigc Yers< liicili iiliPitiMi

kommen immer vor and in der (iewaii'lanorliiuii-'.

I. B. sind Abweiebnngm an so cber orkiärlicli, als

die Geinindlage an dem Kultbilde itclbRt, da es mit
(! ni wiikliilicn IVjilos beklfi<lct war, sii-li bi-i lioin

periuiliäcbcii Wechsel des Kleides nicht immer j.'li'ii'h

bleiben konnte.

Aiifser der Statue der Polias, die im Krofbfb<ioii

staml, mufs es oin andcn'^ Kiiltbilil dor Hurj;g<'ittin

in\ alten Athenatcmpel gegeben liab(Mi, das viTMintlicb

wie der Tempel selbst aus iiiaislratischcr Zeit stammte.

Ob es stebend oder sitzend war, ist nicht bekannt.

In dem einen wie in dem anderen Fallf dürften wir

es lins den Fijrnrcn des einen der be^l•r(a•henen Ixsi-

den ilaupttypcn gomfifs vorstellen, deren i-jitstehung

in pisistratisober Zeit durch ihre stilistische Verwandt

scbftft mit der alteren Gruppe <ler Mnrmorstntnen

erwiesen wird.

Es entspricht der mehr untergeordneten Stellung,

die die Übrigen Kulte neben dem der Atbena auf der

Burg einnahmen , diils imler den Tcrrakntti'n den

ma-sscnhaftcn Athenadarstcllungcn ge^'ontibcr 1 Übler

anderer Gottheiten sehr zurücktreten, .\ufser einer

vollsländigeo und zwei fragmentitotea Darstellungen

der sitzenden fignr mit dem IjAwon, die ollem An-
schein nach importiert .-liiid und daher nirbt als

sichere /eugniüHC eiuL-s alten Ivultes der (iöttinmutter

gelten künucu, sind nur veieiaadte Bilder der Artemis

und der Aphrodite vortreten.

Artemis finden wir in stehender und in sitzender

(ieslalt. In cb n aus einzelnen Itnichstiirken nur /.itni

Teil wieder zusammengefundenen swei Kxemplaren des

stehenden T^'pns bUt die Oftttln ein Rehkalb in der

Kcebten, eine Blüte in der !,inken. Das 01»crL'cwainl

ist bis zur lltlfto aufgeuomuiea und mit der unteren

1 lüi iitnasse durch den straiF an^-e/n^^i-ncn Bauseb

durchgesteckt. Ein Terwondtes Motiv ündot mh
vereinzelt auch bei Mnrmorfi^iren von der Burg.

Kiiiv ,ibnli> Im- am b in iler si bart'i'ii, glatten Modellie-

rung entsprechende l' igur aus» Lokris, die aber Statt

des Rebkalbes einen Hahn in der Reehten halt, ist

er knrzetn in ilic IbM-liniT Sammluni; L'elan;:!. Wich-

Ügier sind die beiden Sitzbilder, die in iler Furni des

Thrones, in der Art der Gewandung und in der Arm-

baltung Toneinander abweichen. Das eine Mal hält

die Göttin ihr Attrihnt, das Rehknib, in der Unken
und trügt ein idur dii' Hrii^t mit eim'm liiir/cn

Apoptfgma herUbcrlullendes (iewand, dessen Falten

in eingeritzten Wellenlinien ansgedrOckt sind. Wftfa-

HMid dieser Typus genau entsprcrbcnd auch in Bfiotien

und lUiodns vnrk<nnmt, sind diu lAcmplarc des ande-

ren (ein viillständigcs Fxcmi>lar ist in Merlin) aus-

schlicfslich atiieuischer Herkunft und auch dadnix-h

sicher als athenisefani Fabrikat kenntlirh, dafs sie in

Arl)i'it, l'cniabnii: und Tlicm mit jcih-n nbcn be

«jirnrlii'ML-n llau]itt>pen der si(/endcn und stehenden

Allieiia \>i||ig fibei-cinntininien. l»ie Figur thigt das

Ueh iu der Linken und ist mit Futergewand und

ttber die linke Schulter geschlagenem Mantel bukleidet.

Ks i'-t ans <I( n Inscliriftcn festgestellt, dafs das alte

Kultbild der Artemis Brauronia ein Sitzbild war.

Wir worden es uns fthnlicb wie diese Temtkottafignr
vor/iHlelli'n lialx n Wenn sie, wie es allen Anschein

bat, auf ein besiiniinti's gröfseres Vorliibl /urnckL-ehl,

so war dieses, nach dem Stil der Ti nakofte /m

schlicfseo, ein Werk aus pisistratischcr Zeit. Die

Stiftung aber des Braoronion «nf der Bunr und also

aiii'b des Knltbildes tiintr, wie Wilariiowitz wabrschein»

lieh gemacht hat, auf die i'isistratiden zurück.

Dnl's die .\phrodite Pandemos schon in sehr alter

Zeit ihren Ktdt auf der Burg halte, stellt seit knr/en>

fest. Fnmittelbar in der NiUic der Kultst;ltle selbst,

am SQilwestabhani; der .\kro|iolis, sinil drei Inschriften

gefunden, von deuen <lie eine {ÜMoii IS^S und 18b9
8. 1S7 f.) in« sechste Jahrhundert btnanfreicht Dl«
zweite, ans dem vierten .lahrlniinlert, steht auf meh-

reren Epistvlbalkcn, die mit Ueliefs von Tauben

zwischen Gnirlanden gcschmackt sind. Die letzte ist

aus dem Anfang des dritten Jahriiunderts und ent-

hält Bestimmungen über den Ritus. Zu jener frühe-

sten Insebrift treten als Zeugnisse für das Alter des

Kultes ciuc etwa im Stil des lirygos bemalte rot-

figttrige VasMHieberiM aus dem Persersebntt, auf der

die Weibnii j n-f IfftPO /fiTEf) eingeritzt ist, und

weiterhin liie lerrakotten hinzu. Den sehuii oheu

crwidinten l'Aemplaren von (iefaiViignren wird nuk
freilich keine besondere Beweiskraft biorf&r zumessen,

da sie fremde, vom Osten hergcbrarhte Ware sind

tnid als solche in ihrer Vereinztdnng mehr znf;illig

auf ilie Burg gelangt sein künncii. Anders steht es

mit einer in derselben Tracht wie die Marmorstatuen
(Collignon Fig. 172 und 179) gekleideten Figur, die

in der Finken eine Frucht oder BKlIe, in der Kccliten

eine Taube hiilt, und vor allem mit einem anderen

kleineren Bilde der Aphrodite, dessen drei aus der-

selben Form hergesteltten Exemplare sowohl durch

di(! anfserordent liehe Feiiilieit der Arbeil wie durch

die voll allem Typischen al>wei< liende Art der Dar-

stellung einen besonderen I'lai/ unter den aivhaisehen

Terrakotten nberhaupt eiiniehmen. Die Figur irSgt

ein langes, mit sauber einge]>rersten Falten belebtes

Fiiteri;<'wand uml ilarllber einen in breiter I.n?e über

die iSchullorn gelegten 1 licrwurl, dos dichte Haar iu

einen breiten, ti^ auf den Narken herabfallenden

Scho]tf znsammengcbnnden. Der Kopf ist mit einem

l'<dos bedeckt. Beide Hantle sind vorgestreckt uml
halten eine Frucht. Anf dorn Boden sitzen zwei

Taubon, au beiden Seiten eng an das Gewand gc*

schmicfTl. Eine Gestalt wie diese ist nicht die Kr>
tindiiMi; eines belii'bi'jen Tiirakottenarbeilers. Man
bat Im i ihr lebliafter als irgend sonst in ahnlichem

Falle den Kindmck, dnfs sie einer Statue narhge-

liildef, ja «lafs sie eine genaue Kopie eines liedeuten-

deren Kunstwerks ist. Die sehr sorirfiiltige Durch-

nUining im einzelnen läl'st mtgixr sichere Schlüsse auf

den Stil des Vorbildes zu. In der Zeichnung des

Gewandes, in der Moddlicrnng der Gesichtsformen,

in der llaarbibandtmei. in der Nei'.;nng des Kopfes

nach vorn, in allem die>en finden wir verwandte Züge
mit den jüngsten der Marmorstalnen von der Akro-

polis wieder, .\hnlich wie die Figur, die Kuthydikos

geweiht hat, und gcwifs nicht weniger anmutig wird
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das Hild sowcsi ii snin. dufs uns leider nur in diesen

klciiu-n Ucitlilicu orliaiteii ist. Ob os, wie man an-

iK'limen mOchte, eine Koltstahie der I'an<lt mos vnr

oder ein Weibgesdienk, irie wir ein älinlicbes tu»
frflhcrer Zeit tor die alte InsrliriftlMksis wnamtHten
dnrrcn, liiTbl sich niilit s.i^on. Aber das lelirt uns

diese Dai-stclliinu', dafs es unter <leu vorporsiseheii

Statuen auf der Akropolis auch Bilder der Aphrodite

gab und dal's wir daher auch eine Figur, wie die !)ci

Collignon Fig. 17!), auf ihren Kult zu bezielicn und

uns nberhaupt zu hüten liahen, die Di iilniig ulier

dieser Fraueufiguron iu eiu und derselben lUcblung

bh socliea.

Herr K. l'l.ith beriehtete über einen nmCuig-

reichen Se/iuU römüefteH Tf^elgeitchirre»y deiKten ge-

naue Deschreibmifr mit Angabe des Silbergcwichts

jedes ein;ti-!nen Slilckes, sowie fler .\rt seiner

sierung iu dem Leben des heiligen Dcsidcrius, bischofs

von AnxeiTo, enthalten ist, der am das Jalir 681

starb. T)er nisehof, ein Deiit-.rlii'r aus rleni wesf-

goUsdieu Kf>nig-;.M'S(lileiiii , /.iiii,'eiii)»s(' inid Ver-

wandter der dunii ihren Streit mit der Fredegnnde

liekannten FrankenliOuigin Brunbild, acbenkto sein

Silbergerat den beiden liau|itkircben seines Bisckoft-

sit/cs, der St Stcpliiinskirelic bei ilirer Einweihung

uacb einem durch ihn vollzogenen prachtvollen Um-
badf der St. Ciennanuskirdie, lOe «r .za seiner Grab-

sttlKc gewühlt, iu seinem Testament. Die bei diesen

Gelegenheiten nureenommeiicu Schatzverzciehnissc, die

in die I-el.« nsgesehicbtc des deutsehen Heiligen aut-

geuomnien und so crbaltcn sind, — in ihrer Art
dnsig dastehend in der gesamten LittenitBr der fHtn-

kiscben Zeit - bieten < iiie Ffllle vim Kinzelheiten

über römisches Tafeigerat verschicilener Gattnn;.'en,

die, wie es scheint, drei verschiedenen Scrvicen für

verschiedene Arten von Mahlzeiten angehörten (es

werden verzeichnet 8 miu&tia, 9 (taehovieaf, 4 eauet,

1 cdur: llit.i, II teutetUw, C Hitliirioliii\ 10 ij(i/>aliii',

'J htciuarii, 46 eochlearrf, 1 uwij'nn, 1 Jusriitn,

S ureei, 3 aquamanilia, 2 caunaf, I ronca, 1 xiip-

potloriuin^ 2 rermturii, 1 Kc/iiiio |wobl = echiuus]

1 coLiloriiiin; Nann-n, <lio bisher znin Teil unbekannt
^iiid ; ferner Aber die Technik der (lefiifvi- und be-

sonders Uber ihre Ausschmückung durch ornamentale

nnd fignrsle Itarstellungcn mm Teil mj-tlinlnKisrber

Seencn, wie des Neptun mit dem Dreizack, der (Je-

scliicbte des Helios, des .Vneas; Darstellungen, die,

hüehst naiv beschrieben, der Krklilrung mehr als ein

Problem aufgeben. Der die Iclztgonaniitc Regebenheit

neigende Gegenstand, ein ?t7 Pfund wiegendes uumho-

fftntn, cr\\i i l,t ein In ^dmlei i liitcre-^se dadureli, dafs

Sr, nach inschhftlicheiu Zeugnis, aus dem Schatz des

WestgotenkOn^ Tborismnnd berrllhrte^ des berlihmten

Hevicgcrs des Attila in der IImiiien'-<ldMclit auf den

calalaunisrheu (ieidden. Kjne Insciirifl in 'jrit t hi-

srhcn IlnchstAhen, die dieses nmt ein an<leir- m i. k

trug, lafst griechischen Urspning der betrefifeudeu

Kunstwerke vermuten. Auch andere Inschriften werden
erwiiliMl. Die Kiiniyin Brunhild trn.' /u der Si lien-

knng an die Sti-]dianskirciic ein praciitvoiles Onyx-
gcfais bei, eitlen Kel< h, der Verzierungen ans nrinsm
Golde aufwies. Dir \'iirtragende }.'edeiikt («ine <iii-

gebendcre Abbaudlung Uber dic&ch bciial^vcrzcicbnis

zu vrridTentliclieiK das einen Blick auf die Schicksale

antiker Ivunstwerke iu mittelalterlicher Zeit eröffnet.

Mit Uficksicht auf die vorgerilckte Zeit beschränkte

sich Herr M. Uuhensühn auf Mitteilung eines ein-

zelnen Abschnittes aus dem in Aussicht genommenen
Vortrage zu prifchia^en ^MpnuMmen nnd sprach

über die fiiiif auf Miihnuv bezilglichen Kpignunme

des neunten Buches. Vier davon (101— 104; stehen

in einer ilcihc aus dem Philippischen Kran7.e, siud

also jnugcr als 100 vor nnd alter als &0 nach Chr.;

das (floichc gilt wohl nnch von dem fünften (28), als

des-eii Verf:i-ser llo^irii^nK \o\ (J^ l/«'[x](iOy) \niHi-{>oq

angegeben wird. Die lirundstinuuung in allen ist

eh^sdt. Die Oegenfibersteilnng der verfallenen «gold-

reichen" Vcste Agamemn<nis nnd des Idilhemlen Ilion

erklart sich aus der Vorliebe jener Zeil für trojani-

sche Legenden nnd aus Cäsars Wohlwollen für den

^Sits seiner Ahiicn<^. So wenig ancb die Gedichte

in der Beschreibung des Trflmmerfeldes von Mjkenai
an tireifharen Kinziüieiten Iiieten, so ivt docdi

wahrscheinlich, dafs Tumpcjus und Alidieios von Myti-

lene, der Dichter von lül und 104, Mykenai besuiht

haben, also (Jbcr Selbstgeschaules, leider in der kon*

\eutionclleu Form des Kpigramnies, berichten.

AnfBndung des Limei bei Homburg.

Aus Humburg wird luilgctoilt, dafs bei den Unter-

suchungen des Pfohlgrabons im Tannas von der dortigen

Aliteilnnv der I.iincskonunission eine widiliu'e Knt-

dcckung gemadit wonlcu ist: es ist nandich gelungen,

die alte ansgesteckte Grenze iles römischen Iloichcs,

den dgsntlichou limes, aufaufiudcn. Die von den

römlsciten Oromntikcm (Feldmessern) eingesetKten

(ircnzsteine sind noch vorhauilen, der Slri-clveidintn

missar Uaurat .lac<»bi hat sie auf gröfsere Strecken

freilegen lassen. Aulserdem sind an diesen Stellen

noch Thnrnirestn. WaUmaoem etc. aufgegraben worden.

(Frankf. Zeitung.)

VcfMidnii MO cndtoMMr Bieber.

Homers Od>s-ei;, erkl. vom //. AtfcA, neu be-

arb. von C\ij»ll,: 1. « -d. Hannover, Hahn.
179 S. ». Jt l,-20.

Kunz.e, .\., Sulhixliouit. II. Der riel)rauch vi.n

forc, futurum esse, foret, esseni. lA'ipz.ig, Sininul.

VII, 100 S. 8. A i.

Morgan, C, Aus Jouiett. Skiuen and Studien,

illustr. von' A. Kthifftr. Wien, Sxelinski. 618. 8.

JL 2,:.o.

I'aulys /t'fiil- lüiri/Llo/n'iJif der klassischen Alter-

tumswissenschaft. Neue BcurtM^itung. Ileransg. von

<i. WiMtoipa. In lU Itilnden. Stuttgart, Metsder.

1. Halbbnnd (I. Dd. Sp. I-N40). 15.

l'ridik, K., De Alcniiuh-i Mauni epistnlarnui

coninicrcio. Diss. Jnrjew, Karow. 1 Gti S. 8. M 3,tiO.

Pnseh, Ia, Katechismus der Religion des Hokratet

(xier des refomirrten helleidschen Monotheismus.

Uiipzig, Mutze. 4S S. s. .M 0,iiO

Venuitw, K«<iikt««: i>r. t'r. Hftitlar, Barlin ä. in, LaUeuufer bil.
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^uf (grniili btr ncurtt €ri)r)iläne brarbtitete neue JSd^ulbüdier:

^lltctlt. Orndimaini
,

l'atrinifrtiM L'flfbiidi für bio i^crtn iint> Cuiiita von
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iVoriitrnlrlirf. .'^ii,.!n. (Vcfcbudi un^ ,Toriuf nlcf)te jiifnmmfnflcbim»<n . 1,^4».
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^rird|ird|. ^arftrr uii> llnnkfliibt, (Hruc^iMK ScfaulitnuinnAtir. I. Xfil.

|(>ric«t)ijiDr tlormrnlrlirr. .Hart. .'^ II. IctI. Krircibifdir «qnlor. Mtirt,

. I l,SI 1.

lUrlbia, Krird)iiil|t4 Übuiif(«bu4. J(. l.tU). ^tb. .t(. 2,

rii lii's. lliclito filr die Olicr*liifi' Iw'ih.

I.i'|iriui-^i;ilr<'ii. .Mir i rliiiit. .\liliil<luiiL'i'<i. I. <<rie4>liiM4'hiHi<-:tfliii'litc. Knrt.
.11 l.riii. II. KömlHrii«» «H Mliirliti-. Kurt. . '/ I.st».

P<lttr<4. Q'llio'a» 4iTt 3trninl, Xriitjitir« ^rfrbuit) für höftere vEc^uInt.

I. «frlo. .V. 1,711. ivb. II. Cutnia. .« I,1m». ^rb. .tf --VJ). III. Cimrta.
.K •_' flob. ,11 I. IV. Ifrtit. "2. flcb. .«.2/1«.

(^naHfdt. Deg«nliardt, liolir^nir iler cnu'liMrlien Sitnuhc. I. Gniinl-

H'ciuUt Teil. .VI,. <l. n< n.>ii IWrtrI.. ;t. Aufl. ^« 2. H'- 2,rm. 11. S. liul-

jyriiimimiik. 14. Aiifl. 't. flcb. .«- :l,r><».

Plat«, Ixlirtrans,' »Icr Eiitrlisi liPii S|»riu lio. I. (inin«llo>rp|i(li r Teil, (i!)., di r

m-Min |{<'i«rlaitum,' 4. Anfl. .V. !.(!(). i,'tli. -MM. II. 3Ici1i<hI. Uv^r- iiii«!

l lmiii,'-'liiii li. .'»4. Aiitl . 2,'J.'i. «i'li. ./^ -J.Ttl.

Ptlltlinniltik. tiuilrr, eii'mfittc bcr mtbcnmitf.
I. «btciluitci. Muifii» für Iin>-II''. flcb. .

1,."J).

II. «bJciUiiift. «urM für II" -P-. flfb. .'iT 2,2<>.

rUcr (iio
«•

Ortliclikeit der Varus-Sclila(*lit.
Von Richard Tieffenbaoh,

ProfrMor «m Kenii;!. Wilki'linii-(i)«n>Hluiii in K<iiii|~.l>«r)[ I. Pr.

IL (iacrtners Vorla-r, H. Hcyfclder, Berlin S\V.

B.G. Teubner's Schülerausfialien griechiscber u. lateinistlier Sckhftsteller.

Suolion i'nMtliieu:

Des Cornelius Nepos Lebensbeschreibungen
lu Alihwulil lirArlM'ili't iiikI V'<-i'iiii'lil't

<lun;)i ciuo

Vit :i A I ox'ii n<l l i M:i<_rui
YOK

Or, Fron/- Ftt^nor.

Trj't — EvLhinmifrn

_ J'lrte n«nr Maminliinif »'iII wirkticht' ^SolinlrfaiiH^;il>«u**
^

,
<)!•• ktir drn Kr«IUrfNi*'t<<M «)f*r Sfliulr it> h4iiti<ii «rult. n. ili ««n «twti mich

^
b c h a 1 1 <• ti k ( h 1 II it <Mi , I II 1*: I II 1 1 c h I II II h' uiitl \ u • 1 1 u 1 1 ii tt tf,

^
In dar G«pUihiitiu «Ivt ^Tt^xlvi', wi<i ili-r laHiiiig di-r

, Krkl:iruii'
irm**, durch ila« V<i r « t It n <l n i f r d r n<l r> lliiiffA^tMi n i«< Kiirtrii n.

^

rUnr. AliMIdiin^rn u. Skizir^u Mnn »itr tflpitln» Ilr. P. I-'U:;!!^!*!« AiifMifl
..Srliiikrau^irJltii'ii" in d<iii ..JatirliOi lH rn fOr l'I.U^^I n l'udatfon i^ t.;. |l,,n 7.

Unentgtrttlich von der Vertaqsbuchhaniflung iLrlprlq. Poilitr. 3f Exemplare d«»
Nepo% lind Sondmilidructic dos Aijfi.ilrcs lu Kcnntniinjhmi^ und Prtittin |'

R. flarrtners Yrrla?, H. HejfeMffr,

Iti-rlia SW.

Kürzlii'li sind ürürhiniiiüi — ^Ifioli-

Jti'itiu iilit W'i!(s<:iiM-liaftli<'b'' Ht-ilai^ii /.ii
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Bslger, Gh., die iiiykeiiiKcln' Ii<ikal<k^c

Villi di'ii (itikbrni AjtraiiH-iaiKiD:« und
der Si-iiirn im /iiititinmeiibangi- d<rr

),'ri< r|ii«rlifu Sflfjeheiitwickelunsj. )lit

eiiit-r Hckon.HCnikliou d. .Solilieiniiini-

sclii'ii liniberriiiii|< !< n, 7 I'liiii<-ii. I . K
Blaschke, S., dft ZiiüHiiiiiiriilmnt; d<T

F.iiiiilicii- lind (lltrr^fiiK-in.srlml'c. d.

]dat<iiii4<'bcn 'Staatct mit d. imliti-

sriii'ii und |diilo8n|iliiiicb<>n Svi(U>m
l'lahi.^. 1 . «

Bullrich, 6., flbvr Cliarleit d'drlt'au!« und
<1. ihm xui!;i's<'liri*4ifii(! i'n^lixclie i'bur-

!«-t7.IMl;( Sl'ilUT <i<'diclitr. 1 'tt

Elias, S., V'i>r- und <i|i'ii'|iz*>iti^koil Im !

('iu!sar. I. l!filiiit;uMip<- und Kidir«'-

^iltai-. I . H
Eniwurf zu •incin licbrpUu für da;«

ktinii;!iciidti.s4-|ie iti'iili;vnina^iuni in

Merli». II. Toil.

Fo8«, R-, 1. Kirrlieii-rrf<irinal<irisrlH: lli;-

Htrebuhtfeii im !>. .lalirii. II. Zur Ite-

fonuatiun.tgcHcliirlitu von (ieiif. 1 M<
Franz, F., die Sdiladit bi i MonlHu ry.

Kiu Heitrag znr (iefcbirbte Karl.n <l.

Kühnen. \ ,H
Gerstenberg, C, i»t SiiIIukI ein rnrt4>i-

sihrittsli'llfr'^ 1

Gilow, H., ilii' (.Truiidi;rdaiiki ti iu IltMiir.

V. KU-iMt.H Prinz Krii'drii h v. Iloiu-

hnrt,'". \JL
Hariler, F., nstroj^nost. Ik'nn'rkiin;;(Mi

f.\\ <li>n rümiM-ben Uiidit<;rn. 1 .iL

Herz, W., zum l.'utcrrirbt in der latt-iii.

(iramiuatik auf der MiMelntafc. 1 JL
Kern, F., Si iiuln^di-ii bi i di-r Kntlas>:uiii;

von .Miiturieuton (Osli-rn IMH bi>

MiilmeliK IStij) und AnK|iracbe an
die Sciiüier am 27. Juii. i^tl. 1

Magnus, H., .Siudii-n xnr UlMtrltcferuug

und Kritik iler .Melamorplnisi-n UvidM.
Ti il: Ulw r XV. l J(.

Mangold. W., anliivalisi'lie Notizen Kur
fntiu<~i.sis<-hen Liit)>raliir- und Kulinr-
;;i'Ni lii< hti' des 17. .Iitlirli. I .M<

Micbatlis, K. Ta., de l'lulürehi «ixlicv

nmiiu.'«Ti[il<j Mntritt'ii.ii. I.V.

Osterhage, 6., Krliiulenni;i;eii r.ii diu
•«atjrnliafti-n 'l'filen in Tawits llc-

treuem .leru.«aleiii. 1

Parow, W., Keii^e Kiiidriteke hih
Ku;;laiid. I

Schulze, K. P., li^'ilrilii^e xur Krkliiriuig

diT riiniix lii ii Kli'uiker. 1

Schwartz, P., /nr (•< Hcliii liie d. .N'i uinark
wahreml d, 7jilliri<jeu Kriej:es. I .H

Staedler. K., y<iu liuntie • Vcnleui-
'irliuut;i'ii. 1 .U<

Suhle, E., ItarlmrossHS ri>n»lituiio de
n-^aliliu« Vom November 11 'i8 und
ilin- iMirrbtiilimnff. I.V:

Wolter, E., T'.um fran7.r>i(ii)ehcn Unier-
n'i'lii. Kritiselii' Heinerkunffen uud
l'i'.ikiiM be Krt'aliriin^eu. I Jl.

Zelle. F., doli, l'bil. Krut!vc|i. Ileitrag

zur (leKi'liiehtP der Itltexten deutselien
( »l^er. 1 . H.

K. (.ioertner» Verlfttf, H. Uejielder, Kerliii SW. Druck voll Levuliard tiiujiuu. licriin &>\V.
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Sktlt'f'tui.rn: Pri'nr.-iw !.!• .Vkii'linii:-' ili r Wiks. iisrlinltoii.

k7. Juli. — i'ru|[raiuiuiil>kBniiluug'<n. UW. 1 .SvatluoK. 1-

l>rf< »Mttr 1<M7

Die Uem-u Verfa«Krr von rrograiuiiicii, iJiggertatiuuuii und 8on»tigeu Uelcgenkeitsschrifttiu werdvii gebeten,

ReseattoBiaeiBplwe *a R. (t aertaera Verlagsbiuhhaiidlaiig. Berlin SW^ SfekOneberfferstr. S8, ataModen rawollea.

Rezensionen nnd Auzeij^en.

Onhl n. Koner, Li hcn der Grifrheii uml Kuiucr.
8r(li>iL'. voUsiamlig am iMfAiUit. .\«l!a^'e von

Bicbard EugelmaiiD. UarUn, Weidmannsrho
Dnchbttidlon«. 1893. \M. 1—4 I Jt

Dieses bewihrto Bnch bedürfte allerdinga naeh

den grolHCu KiitJecknugeu tlcs let/.ten Jahrzelints

einer wcsentliplien Umgestaltung uinl Krwciteruup.

Mit dieser Aufgabe ui eiu Manu betraut worden,

der dam io Tollem Msfiw befäbigk ood bernfen

iflt. Es ist durchaus zweck iiiiil'-i«,', dafs an Stelle

der alteu Faragrapln-ncinteitaug eiue übursiebt-

liche KapiteieinteiluDg gewählt worden ist, wo-

dnrdi nrnneke Gegeua^de im Znaammeobaog
l>eliiiii'Ic!t wcnlen konnten, die soust zertis.-cii

wunieu wiLreu. Dies ist uaroeiitlich den Kapiteln

Trojii, Mykenii, Tiryna, Akropolis, Pergamonn. a.

zu gute geki(nu)ifn. Alle diese neuen Znthatcn

-ii'il mit einer hinreiehenden Z ihl von Abbildungen

versebea, nur bei Üodoiia, Delua und Satnuthraku

haben wir wenigitena die Beigabe eines Planen

ungern veriuifst. Hier haben wir völlige NeuarWit

des Heransgebers vor uns. .\bcr auch in den

alten 'IVMlen findet man überall iu Zuthatcii und

Wegla.oäungen die Sparen der mehbeaaeiniden

Hand. Bei «lern Kapit^-d (Jriiber jedoch ist es

auffallend, dal's die Kuppilgriilxr mit keinem

\Vort erwähnt sind. Wohl kumeu sie bei Oe-

^nheit des aogeii. Sebatehanses des Atrens zor

Geltung, aber unter dem Kapitel Urüber wäre

doch wenigstens eine Hinweisnng auf diese Art

von Orabanlngen erforderlich gewesen.

I)ic von Engelmann völlig neu gearboitoten

Abschnitt«; eutsprecheu im allgemeiueu alieu

Anfordemngen, die man an eine iräne, Oberrieht»

liehe ninl verstruidliche Oarstellniig :itellon kann.

Im eiuzelueu ist jedoch da uud dort etwas zn

erinnern. Wenn ich einiges davon herroi^ebe,

so gesehidii es nieht ans Tadelsneht, aoodem nm
zu ihrer Reseitigung bei einer etwaigen Neuauflage

beizutrngco. S. b soll dos römische Theater in

Hisaarlik an der Südostseite des Hügels liegen.

Kbondort und sonst findet sich die fireilich leider

viel gt braiiehte Bezeiehuuug Luftziegel neben der

richtigen Lehmzicgel. Ohrgehänge, wie das S. 7,

Fig. 4 abgeldldete, wird man oben kanm noch

Uhrringe ueunen dürfen. 8. 9 wird citiert:

Helliig. das Epos bei Homer: so winl dudi wohl

der Titel auch iu iler '2. Auflage nicht lauten.

Wenn ebendort gesagt wird, dafs Homer Bedmr,
wie die in Hisaarlik gelundencu, nicht gekannt

haben könne, weil zn seiner Zeit die unteren

l^agen des Urtes von Troja schon unter dem
Scbntt der Jahrfanndeite Terborgea lagen, so ist

dieser Grund deshalb nieht stiehhaltig, weil es

ja gewils auch aufserhalb der rriimmer \(tii Iliou

solche Jiecher noch lauge gegeben haben wird.

In der Besehraiboiii; der Boig von Tiryna 8. 13

Üiyilizcü by Google
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ist die Eiatcilung Hochburg, Mittuiburg uud

Niederbnrg ohne die Beigebe einer Sktne des

Plans des gunzea HOgels nicht recht vcr.stäudlioh;

auch int es üufserst störend, diils der IMim der

Hochburg Fig. U genidc verkehrt orientiert ist,

Sflden oben und Norden nuten, ein Mifteiand, der

bei dem riiin der Propyhlen S. lOG wiederkehrt.

S. 18 kommt der Ausdnick I'iinistaden ohne Kr-

kliirung eratumlä vor; die Krklüruug folgt erst

8. 51. 8. 58 Iii eine nngeiebiekie Wandung Aber

Dipteroa und Pseudodipteros aus den früheren

AuflaRcu, die berichtigt werden sollte, horfiber-

geuouuueu: wenn Yitruv seine Übersicht der

viereekqpen Tempel mit dem PsendodipteroB be-
schliefst, so kann er doch nicht die Beschrei-

bung desselben (im Text steht, wie schon bei

ünhl: derselben) vor dem JJiptcros geben. Ikn

der Beeehroibnng des Nereidenmounmenti in Xan-
thos S. 2\'J f. vermillit man die Erwähnung gerade

dieses Namens fiir dieses Grabmal.

Die beigegebeuen Abbildungen entsprechen

dnrehans ihrem Zweek, snm Text die snr An-
srhauang nötige Erläuterung zn geben; manche

numontlich von den neu hinzugekommenen sind

recht gnt, eiuselne lassen aber auch zu wüusclien

Übrig, Bo nameatlieh der Phm von Delphi, wo
mir die Stelle der Stoa der Athener nicht riehtig

angegeben zu sein scheint. lieim Tempel von

Phigalia fehlt die Angabe der Himmelsrichtungen.

Von störenden Dmekfthlem sind nur nur wenige -

anfgefalleo. S. 3 Skaniondros. S. f, Runde statt

Hände, S. 24 Mikcnaies, S. 17 tiryutlseh, S. 180

jest st. jetzt, 8. 58 derselben st. desselben. Doch

es war nieht meine Absieht, Ansstellongen zn

maehen, sondern meiner Fn iiili' Aii>dnuk zu I

geben, dal's das bewährt« liuck in seiner neuen

Bearbeitung eine wesentliche, den Fortsehritten

der Archäologie angemessene Yerbeeserang er-

fahren hat, nnd es allen Freunden der älteren

Auflagen, aber auch allen denen aufs wärmste zu

empfehlen, die in unserer Zeit nooh eine Liebe

zum klassischen Altertum haben und sich 8bcr

das Lelieu dt-r kriechen nnd Kömer nach dem
neuesten Stand der Foibchuug angenehm uutcr-

riehten wollen.

C. P. W.

1. Karl Sartori, Das Kottabosspiol der alten
Griechen (Slndicu aus dem Gebiete iler ^'rie-

chischcn rrivatallertflmer. I). Mit 6 Tafchi. Mfln-

chen, A. Itticliliol/. 1893. 116 S. 8. 2,40.4;

2. Christ fioehm, De cottabo. Dissert iaan^.

Bonnnc 1893. 58 p. 8.

Nach den interessanten Funden von fironae-

geräten, die für das Kottubosäpiui bestminit ge-

wesen m sein scheinen, nnd Dbnr die Baroabei,

Heibig, Robert nnd Higgins gehandelt habnOf war

es ein durchaus zeitgemafser Gedanke, die gesamte

Kottabos-Frage, die in den grundlegenden Ab-

handlungen von Jahn und Heydemann wesentlteh

auf Grund der litterarischen Quellen nnd der Ab-

bildungen des Kott ihos auf Vasenl»i!ileni lieliaii-

delt worden war, aufs neue voncunchmeu. Der

Yeiff. des erstgenannten Schrifkehens hat das in

sehr eingehender Weise gethau und ist daVtei in

verschiedenen Punkten zu R.osuItrtten gelanj^. die

voll den bisherigen beträchtlich abweichen. Nacb-

don er im 1. Kapitel fiber Herkunft nnd Grund*

form des Kottabosspieles gehandelt hat, werden

im I. Kap. die Arten des Spieles besprochen. Im

Gegensatz zur einfachsten Art, wobei die Aufgabe

nnr darin bestand, ein ehernes Oel&lh mit einem

Weinrest ans dem Becher zu treffen, werden 7.wei

Arten als die rornehmlich üblichen uufgefükrt:

der xöttaßoi dt' öh>ßä<f>iav und der »ittaßoi mta-

mig. Jener besteht darin, dals der Weinrest

nach mehreren, in einem gröfseren Geflifs mit

Wasser schwimmomli-n d^vfiatfa geschleudert nnd

dabei darauf ausgegangen wird, so viel als mög-

lieh von diesen d$^9>a au treffen und dnrch die

hineingcselilniilorte \e:^e -/nin Sinken zu liringen;

bei der zwcit<,'u Art mul's eine auf einem loucbter-

artigen Ständer schwebend anfgestellte ehems

Scheibe, dio niAftttrt, m getroffen werden, dafs

sie hcrabnUlt. Der Verf. bekämpft hier tlie sonst

allgemein angenommene Auffassung, dals es bier-

bm vornehmlich auf den ffföfo^, d. h. auf des

mehr oder minder lauten Sdiall ankam, den die

I uiif die weiter miteti un<^eliraeliie hutati] lier:ib-

falleude nküGiiyi liirvorliriichte; indessen diese

auf 8. 25 ff. eiiigeheiid licgrflndete und aneh

weiterhin (S. 55 u. ,'i8) wiederholt betonte Be-

hanptimg sieht er sich «»enöfi;,'t. in oiiioin Nik'Ii-

trag S. 115 auf Grund erneuter Hetracbluug der

Kottabosdarstellungen Korfieksnnehmen. Damit

ist nun freilich ein wesentlicher Teil der Ab-

handlung hinfiillig geworden, allerdings aueli der-

jenige, gegen den hauptsächlich Bedenken hätten

geltend gemocht werden müssen. Doeh auch einige

andere AnfstcUnngen de« Verf. fonlern lieu Wider^

sprueh lierans. So halte ieh es für durchaus nn-

wahrsehoinlicU, dals es beim VVitrf nach der

7tXd<ntr^ nicht darauf ankam, deren OberflSdie

oder Kante, .sondern deren untere Fläche zu

treffen. Ein solcher Wurf würde die Seluile oder

Scheibe in ganz anderer Richtung forgeschleudert,

aber nidit so hinabgeworfen haben, daft sie, was
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doch vor ullem t-rstrcht werden inufüte, voll auf

diu tinterliiilli Itcfitulliche Itwut^, aluo möglicbttt

aeukreclit hiauutertiel.

Kin anderer sweifelhafter Pnnkt ist dee Yerf.

Ansicht über die Eiitstehiiug der Mauesfigur. Er

gluiilit iirunlicli (mit I{ul>ert). dal» dii'srs Figurchen

uidit blulä um der Verzieruug dt-r kühlen rituuge

willen erfanden worden sei, sondern daher seinen

Ursi»rung hübe, dafs mau iu der urspriiuglicilien

tM-stalt des Spieles einen Sklaven die Schale, die

bis duhiu auf dem Budeu -ia stehen pflegte, iu

die Höhe halten liefe (S. 32). Allein wenn ein

solcher Sklave du» Gefafs, diu» getroffen werden

sollte, möglichst hoch hielt uud dabei uoeh gar

das eine Bein so seitwärts streckte, wie es die

eriialteuen BroniefigQrehen zeigen nnd wie es der

Verf. selbst, der in dieser Stellung l iiu' Nach-

ahmuDg lier Wirklichkeit sieht, uunimmt (S. 35),

80 moTste jedeufaUs nach korzer Zeit der Arm
des Trägers so erlahmen, dals ein festes Ziel

nicht vorhaudeu war; der \'erf. bemerkt ja aneli

selbst (S. 3() Aum.), daiii der Stab ein verläls-

licherer Träger war, als dar SUare. Handelte es

sieh aber gar dämm, nicht ein fest in der Hand ge-

haltenes (iefäls, »ondf'iii ciisi' von dem Sklaven (auf

mnem Fiuger oder eiueui iu der iiuud gehaiteneu

Stäbchen?) balanzierte Schale zn treffen nnd

herabzuHchleuderu (und uuch S. OO ist dies doch

die Ansicht des Verf.. daf^i die nheffityli aniiing-

Uch 'auf der iu <lic Höhe gehultoueo Uaud oineü

Sklaren balannerte'), so müürte man dodi glauben,

dufü die Schale hierbei sehr ofl, nor durch eine

leichte Bewegung des Trägers, hernnferficl, (»hne

von der kata'i getroffeu zu setu. Aber bedarf

es denn Qberhanpt einer ErklKrung, daft man die

nXdOf$y^, anstatt auf tler Spitze des Stabes, auf

einem in die gleielio Funu auulaufemlen (ierät

balanziereu licis, dos eiuu diu 8|iit2e desi »Stubes

bekrönende Figur in der Hand hielt? Mensch-

liehe Figuren als Träger brauchen doch nicht iu

jedem Falle <lai auf znrückzngehi'ii. ilal's in \\ irk-

liohkeit auch Meuscheu die butretteudcu Diuge

tmgen; die Karyatiden nnd Telamonen erklSren

»ich ja auch, ohne dals wir auuelimen, dafs jemals

Menschen wirklich Dächer «»der (iebälk i,'ctragen

hätten, uud so noch muuches andere. Wie es

fririlieh kommt, dals whr anf den Vaseubilderu,

wo Dorstellnngen des Kottubos doch so liänfig

sind, niemals ein Hcrät mit jeuer Manesiignr

fiudeu (ron Robert aus chrouologischen Gründen

erkllrt, indem der Manes erst eine Erfindnug der

zweiten Wlft» dos 5. Jahrb. .sei), dafilr welfs auch

der Verf. keine genSgeud« Erklärung; denn seine
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AnnahmSi & Vnenmaler hätten <las Figürehan,

als gar ?,« klein, aus techuisclu ii Gründen weg-

gelassen, hält der oft miuutiöseu Technik der

Vasenmaler gegenflber doch nicht Stich.

Mehr kann man dem Verf. beistimmen, wenn
er die iu späteu Quellen beschriebene Form <le8

Kott4il>os, wobei das zu treffende Geflils au hoher

Stelle an%ehlingt gewesen sei, ebenso für ein

Mifsvcrstäudiiis erklärt, wie die anscheiuend

elienfallä nur auf Öcholiiistenweishcit beruhende

Auuahme eines in Form von zwei Wagschuleu

mit zwei Maneefigoren kottstarnierten Spielger&tes.

Im dritten Kapitel wird Art und Weise des

Spieles behandelt: wie die Aaia| geschlendert,

wie der Beober gehalten wurde; Kap. 4 bespricht

dann Charakter und Entwiekelnng des Eottaboe

(Spende, Orakel, Spi< l); Kap. 5 zeitliche uud Ört-

liche Verbreitung. Hieran schliefsen sich eine

Anzahl etymologischer Exkurse: zunächst über

Etymologie und Bedeutung des Wortee KÖnaßoi
selbst. Verf. brir.^^t es mit xö/ r ij

= xp«»'foi', Hirn-

schale, iu Verbiuduug, der Name sei von der

Form des Zielgefäftes entlehnt — eine vecbt be*

di-nklichc Erklärung, da bei der nnprOng^ichen
Form des xöttaßoc die Gestillt des rJcfäfses, nach

dem mau schlenderte, doch offenbar sehr Neben-
sache war. Wenn f8r die Deutung auf ein Ge»
fäfs die Analogie xaxxäßtj, xdxxujio<; zu sprechen

sciieint, so darf au<lerseits au öiaßoi, oioliog er-

iuueri werden, dos nach Et. magn. 2>. (*15, ö7
und 57 ionisch fiir tdffaxo^i tl^öifog ist.*) Die

anderen Exkurse behandeln EtymologiOL Und De»
deutung der Auxlri'u kc Xiticrt, uh'ßuifo)', xarnxiög,

äfxvi.^. Beim xuiiapoi xuiuxioi (S. ff.) ver-

wirft der Ver£ die bisher fiwt dnrchgehenda an-

genommene Erklärung, dafs il iiiiit I\(^italM>^stämIer

•remrint seien, die, wie nnuu-iic Kamlclaltcr, höher

und niedriger gestellt werden köuutuu, uud deutet

seinerseits die Bezeiehnnng in dem Sinne, dafs

damit im Gegcu.satz zur auderen Art des Spieles

diejeuige bezeichnet worden sei. liei der die Schale

vou der Spitze des Stabes herubgeworfeu wer-

den mniste. Indessen dieser Deutung seheint

«loch die Ausdmoksweise bei Athen. XV, p. (iüu E:

ixäiMfy di *eA uatoxmif ttvat wrrcr/Sfevc'. «rt« di

*) IlI) litnicrko dnbui, ilafs niiht nur heim sh^'. xtii-

ra/!^o^ x<tu(xi(k. snniliirn auch boi <li'r urs]irriuglicheti Art
des Spieles iitiunbur das Treffen iii<'lit iliu Hauptsache
war, SOBilera der dabei lierrorgerufeuu Tun. In der difso

einfiutho Form bebandelnden Stelle «k-s Komikers Plittou

(Kni k I lil'J Nu, U'>) l'flilt ila^ (iüfliN zum xt'iitnßoc; iii.au

uiiumt uiclic oiu beliebiges Tiiout^efiiTs als Ersats, sondern

die 9Mftt, den MArser; oHiiulwr weil dieser von Metall
war owl beim Uetrofliuiwenlen «tUani;.

•JO. .SeptemU r. WtK'UEN.St'HRIKT FKR KLAS-SI-SCHI': PUILOLOOLE. 181)3. No. 38.
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Ivxvta nyctyöinvit :jo).iy if nvunlmovrct zw vixAet-

^reckeu; deuu wenn der Verf. dies damit erklärt,

Atbenäm habe wähl das Auflegen and Hwab«
schlendern der nXa<JttY% im Ange gehabt', ao heifst

das dein Wortlmif ricM'alt iinthnn; zumal liei dieser

Deutung doch uor das Öpiel, nicht aber das Uerät

£ew Benennniig iBImn kBnnte, wShrmd ans

Atb. 1. 1. und p. 667 D, gaas besonders aber ans

Arist. Pac. \'2A0 sqq. liervorgelit, (Infs ilnmit die

Form des Gerätes bezeichnet wurde. Gerade die

AriatoiiluuiMitelle beweist die Richtigkeit der an-

deren Deotmig; denn ein in das Muudätück der

Trompotp gpsterktor Stab koiinte iicrauf- uiul

heruntergezogen werden. Hingegen glaube ich,

dab ee ^ Irrtiira dei Atheidtas, Pofinx nnd all

der anderen späten Grammaiiker und Scbolia>tt>n

ist, wenn sie — offenbar nur auf (Jriuul jener

Aristopbauesstelle, der einzigen gleichzeitigen ße-

legetelle fOr die fieceidmong — leUeebtweg das

Spiel mit der ^dßdot mttaßtttii mit dem xöitaßoq

xaraxxöq identifizieren. Denn ganz sh tu r war

letzterer nur eine Form, aber nicht die ubligato-

rieehe, des KottabosstSnden, der ja andi in den

Vasenbildern in der lU-gel als einfacher, nicht

verschiebbarer Stab erscheint. Die Vcrsoliicbbiir-

keik war aber etwas so sehr Nebensächliches, dal's

damit immOglidi diese ganie Ali des Spieles

diarakterisiert werden konnte; mul deswegen

wurde ich es auch vorziehen, <lio>o Spiolform

nicht, wie es hier beim Verf., aber auch »oust

in der Regel naeh den spftten Qnellea gesehiebt,

als mtxttßo^ »mmn6i, souderu nur als Spiel mit

der ^aßdoi xoitaßtxi^ zu bezeichnen.

Der Abhandlung, der als Anhang eiu Ver-

leichnis der den a^fro/foff darstellenden Bildwerke

VoA der bisher jinfgefnudenen Kottabosständcr

nnd Mauesfigürcheu beigegeben ist, sowie einige

Tafeln mit Abbildungen des Spieles und der

daranf belogenen Oetite, darf jeden&lls das Ver^

dienst zugesprochen worden, die Frage in neuen

Flnl's gebracht and mit einigen alten Vorurteilen

energisch aufgeräumt an haben, (tkhlufs folgt.)

Garoiui Fries, Qitaostiones Herodnteae. Bwlin
1893. Ii. lleiiiricli. 38 S. JC 1,20.

Die Ergebnisse der sekwierigen Untersnchnng

entsprechen nicht der entwandten Mfihe, was

Verf. luicli selbst zu fühlen scheint {'nou qno

pcrauoäum hubeamus omnia sicut statuere oouati

sumns se re Tera habere* S. 22).

Zunächst sucht er fiir die an sich wahrschein-

liche Sa4'iie, dals Aseiiylus Hekatüus benutzt habe,

Beweise zu briitgeu. Sie siud aber z. T. recht

wenig stichhaltig. So folgert er sehr übereilt

aus Prom. 811 {iiiiyo»yoy X'^^*'" A^'^mv), Aschy-

Itts habe wie Hekatilus unter Ägypten nur das

Delta verstanden. Dasselbe scheint er mucIi aus

PiMs H4 zu sebüelsen. Die Sache liegt alx-r hier

gerade umgekehrt. Mit Ntllof beseichuet der

Dichter Ägypten ansammenfasaend; dann folgen,

wie H*huii ilie asyudetisch fortgesetzte Rede zeigt,

«lie einzelnen Teile, zuerst die IlauptstJidt Memphis,

dann Thebeu und endlich die HUtoßdiiat aus dem
Delta. Mehr beweisend erseheint die Brwahnnng
<les Bieres bei Aseliylus, vielleicht auch der wieder-

liolL gebniuehte Ausdruck ßctQic, oliwohl er ans

Hekatüus nicht nachgewiesen ist. Hierauf geht

er SU den drei Listen der persisehen Prorinaen

anf den Darinsinschriften über. Hie trotz gewisser

I iitersehiede doeli hervortretende Übereinstim-

mung in denselben führt er anf eine genieinsauie

Qaelle snrQok, die natarKeh in der Nihe des

Darins an suchen ist. Sie sind naeh «einer Mei-
nung in den Hiluden aller Satrapen gewesen und

konnten so auch Griechen leicht bekannt werden.

Die AuisBhlnng der Streitkräfte der Perser in

der ]*arodu.s der Perser des Aschylns soll nan
mit den lieiden älteren Inscliriften , nicht aber

mit der jüngsten, die doch auch noch aus der

Ztit Tor der Sohlacht Ton Marathon herrtthrt,

übereinstimmen. Das würde aber dann wieder

auf llekatans als Quelle des Äschylns hinweisen,

da jener vor dem ionischen Aufstaude dos Perser-

reieh bereist haben mufs. Indes nennt der Didi-

ter eigentlioh nur vier Völkergruppeu (1. Snsa,

Ekbatana, Kissia, d. h. die Kcrntmppeu. Auch
geht er natargemöTs von Susa aus, dem Schau-

plats der Tragödie, 2. Ägypter, 8. Lydsr und
Myser, d. h. die nächsten Nachbarn der Griechen,

4. Babylon), und von diesen steht Babylon an
ganz anderer Stelle als anf den luschrifteu.

Ffir Herodot suebt Verf. cn erweisen, ddh er

in der Satrapicnanfzählnng im dritten Bach zu

Anfang liekatüns gefolgt sei, wie die Überein-

stimmung mit V 49 and 52, Stellen, die sieher

aus diesem stammen, beweise, Ton Ägypten ab-

wärts aber einer anderen Quelle, der jüngstem

persischen Inschrift, deren Kenntnis ihm durch

eine grieobisehe Mittelquelle fiberkommeo seL Is

Herodots Aufidttlung ist aber die geognpbiseli«

Ordnung so gestört, dafs man nach meiner Mci-

uuug damit überhaapt nichts anfangen kann.

Endlieb habe idt nbht verstanden, wie Teif.

zuerst bei Äschylns, dessen An6SUnog vem
Mittelpunkt des Reiehes beginnt, und dann wieder

beim ersten Teil der Aufzählung Herudot«, die
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am üguischeD Meere aufäugt, Uekatäas als Quelle

tmehmen kann. Daa Wahnehmnlldnt« ist doch,

dafa Herodoüt Qnell«' mit lunieu begonnen hat.

Erwiihnt ^(>i ikm '». ilie Vertiiutuug. tlafs in dem
von Uekutäuä erwühnteo ionoi i^vuov eine Ver-

wedueiniig mit «inom von iXoi abgeleiteten Worte
TOTÜege.

Berlin. H. XaUanbert.

Kvicala, Nov(5 kritick«' ,i i xo'^'i t ick6 pfispecky
k Virgil iovü Ae neide. iNeuo kliliscbe und
exegetische BeitrAgc zu Vergils Äneia). Separat-

abdmck der bOlmi. Kiii^cr Friinx-.Tnsepbs»Akademie
ta Prag. 1892. VllI, 160 S. 4".

Einer knmn bSkmiiolien Eänleitang folgi n

bis S. 118 KWcalas Erkläningen in derselben

Sprache, denen sich dann S, 121—14!» ein deut-

scher Anszng auüchlieiiit. Hierauf kommt ein

ipradilieher nnd ein aaohlieber Index lamt einem

Veneiehnia aller jener Stellen aus der .\n., die

in den 'Vergil- Studien', in 'Neue Heitnige' nnd

in der vorliegenden Schrift behandelt wurden.

£i iat wohl nieht mSglieb, alle Stellen an be-

apreohen, die K. einer mehr oder minder genauen

Erörterung unterzogen luit. Kr ist nls voi-sicli-

tiger und gemül'sigter Kritiker bekannt, der lieber

rettet ab koiginert. Um eo aaffiUliger war ea

djUn Bef., dnrs M. 110—118 eine .\nzrthl Vcr-

matangen eines wahren Konjekturenjügers, de^

Prof. der bShm. Universität Hob. Noväk, mitgeteilt

werden. Orfindliobe Kenntnis der Litterutor nnd
dos Sjirarhgebraup.hes der röm. Dichter wird doni

Verf. niemand abätreiteu können. Erfreut war

Ref. darQber, dafs K. energisch gegen jene Be-
hauptung Stellung nahm, dala die onToHatiadigen

Verse bei \'ergil ein bewufsteH Kunstnüttel seien.

Es war ihm immer sehr auffällig, dafs ein solcher

Unrinn geglaubt werden konnte. Interessant

wSre ea gewesen, wenn K. S. 7 alle jene Verse

angcHilirt hätte, die nach seiner Meinung aus

Hemivtichien von Grammatikern falsch ergänzt

wurden. An der Thataaebe salbet ist kanm an

zweifeln. Evident wnrde bei dieser Gelegenheit

in der Heiiicrkung des Serviiis zii I .'».')!> 'nominabat'

in Witabat' geändert. Oft wird die Überlieferung

gegen Heidtmanns Interpolaßoustbeorien geaobfltst.

!>oiiti*)eli glaubt Ref., dafs K. doch noch zuweilen

diesem (ielelirten zu weit entgegenkam, z. H. II

73—äO u. II Bei dem anerkannt unfertigen

Znstande, in dem Vecgila Hauptwerk auf nna

gekommen ist, scheint es vor allem nötig, einmal

systematiHeh alle Stellen 7ii saiiiincli), die Wider-

sprüche enthalten, damit wir uns ein klares Urteil

Über den deneitigen kritiaebeo Zostaod des Ge-

dichtes bildeu können aud vor der Gefahr, den

Dichter selbst Terbessem su wollen, verschont

bleiben. Wie wichtig dieses Moment ist, giebt

auch der Verf. bei der Ro^preeliuug von VH I20ff'.

zu. Ebenso sind die treffenden Bemerkungen über

Ylir 89 ft (S. 64—70) henmsnnehen. Wem für

irgend einen Dichter, so iat für Vei^ Vablens

Kon-tTvatismus begründet. Und einen verwandten

Geist kann man auch bei K. entdecken. Die ,

roin exegetisohen Bemerkungen, die in beihag»

lieber breite dahinfliel'sen, sind Muster methO"

diselier Behandlung. Die Allitt^Tiitirm wird von

ihrem Eutdecker bereits viel behutttamer in den

Dienst der Textkritik gattelli Aneb diaae Er-

scheinung wäre noch trotz Wdlfflina traffliehar

.\rbeit systematisch ta untersuchen. Man kann

es wohl K. nicht verargen, wenn er sich häoflg

auf die Phiger Handsehrift bemft. Allerdii^

ist deren Wert problematisch, solange wir keine

erscl)ö])feiide Darstellung der IlandHchriftenfrage

besitzen. Chatelain hat iu einer kleinen, dem

Andenken Cbariea Granx* gewidmeten Abhaadlnng

einen vielverheifsenden Anfang gemacht. Es wäre

endli<'h an der Zeit, statt eine unnötige Schul-

ausgabe nach der anderen zu fabrizieren, der-

artige sasammenfiMaende Arbeiten an vntanialimMi,

nie der Wissenschaft unmittelbar, der Schale mittel-

bar nützen werden. Denn alles, was der Wissen-

schaft frommt, gereicht auch der Schule zum
Heile. Zu diesen Detidemta gehOrt aneb ein

Vergillexikon nnd eine voUatibldige Yeigilgram-

matik. Dann werden wir erst exakt arbeiten

können, während wir bisher vorwiegend anfs Raten

aogewieaen waren und es noch sind.

Alle diese Gedanken wurden im Ref. beim

Dorcbarboiten der tretllicheu Arbeit K.'s von

neuem rege, und er glaubt dnreh deren offimet

Aussprechen der Saehe mehr an nützen, als wenn
er der Schablone geniäfs einzelne Stellen hemus-

gegriffen und besprochen hätte. Der Verf. hat

in seiner Stellung als UntTersitStsproftasor viel-

fach Gelegeuhelt, die hier ausgesprochenen

Wünsche ihrer Erfüllung entgegenführen zu lassen.

Er wird sich dann um die Wissenschaft ein grofsea

Terdienst erwwben.

Angenehm berOhrt der rahige Ton der Pole-

mik selbst siilchcn gegenüber, die den N'erfas.ser

sehr uuüauft augefoTst haben, wie Gebhardi und

Klonoek.

Der deutsche Auszug entapridit den ausführ-

lichen lirdiinischen Ansfidiningen nnd dürfte für

solche, die jouer Sprache nicht mächtig siud, voll-

kommen genügen. Dieser Umitand wird deshalb

Üiyilizcü by Google



108^

betont, weil niciiiniul, <lcr sich mit Vergil be-

selAftigfe, diese Arbeit K.*s wird naberBoksiehttgt

lassen diirfoii.

OberhoUabraDii. K. Wotke.

Srioh Biiohoff, Prolcgomcna zum sogenannten
Dionysius Gate. Leipzig, Verlag von Gnstav Fock.

65 S. 8. 1893. lUK

Vorliegendes Büchlein ist eigentlich eine zweite,

deotsclte Ausgalie Hör noch im Jahre 18^10 gc-

echrielMnen loaugaraldissertatiou 'Prul. in Diony-

mm CSBtoiiem\ Das hier geb<itene erste Stiick

der Arbeit Ijcliatul-It im ersten Abschnitt die

Frage über den Namen des Autors, bietet al)er

nichts wesentlich nenes und kommt zum keines-

wegs abenengendeii Bemltat, dafs der Dichter

der Distirha wirklieb Cnto liiofs, wogegen ich ein-

fach auf meine Annfuhrnngon (in meiner Ausgabe:

Dicta Catoui», Budapest 1892, p. 20.) verweise.

Im sweStem, nel besenr gelungenen Kapitel weist

der Verf. nach, dafs das Hrspriingüche, nicht mehr
vorhandene Werk des Cato, ül>er dessen Urgestalt

orläuiig nur sobwache Vermutungen gestattet

nnd, bald zn einer groOen, honten Distiehen-

sammlnnj^ inornlisihen Inhalts anwuchs, ans der

wieiler auf verschiedene Weise kürzere Samm-
lungen entstanden, n. a. unsere jetzigen 4 BOcher.

Im dritten, textkritischen Teile macht Bischoft

einige bcarlitoii^-werto Vorschläge, hätte al)er

jedenfalls manches in einem anderen Lichte ge-

sehen, wenn er von meiner schon im Jahre 1880
(im Supplementband der gegenwärtig von mir
redigierten nngarischen /eitsolirift l'ljrvctcin'-

Philologiai Kü2lünj') ersclüeueneu, lateiutsclicu

Abhandlung *8picilegiam eritienm in dist Cat.'

Kenntnis genommen hätte; anTserdem geht er

nach Bährens* Vorgang in der emenduttu i-i Ikmi

Benutzung des dem Culambau zugeschriebenen

Carmen monostichon an weit; Tgl. meine Ausg.

]). 2. Dagegen ist es zu billigtu. wa> er schliefs-

lich über die 'breves scntentiae' nnil die 'prae-

fationes' sagt, welche er als unechtes Beiwerk
mit Beeht rerwirft. Erstem bildeo eine Qber-

schriftartige Inhaltsniiiral»' eines (von den jetdgen

A Büchern verscliieileiien} knr/eren Aiisznp^ riii>

jener grofsen Sammlung. Der Epitomator war
wahrscheinlieh ein Biönch dea 7.-9. Jahrhunderts.

Das später in einer wissenschaftlichen Zeit-

H'-hrift i rselieinende zweite 8tiiek wird, wie wir

p. '6 lesen — auf dem Grunde einer Kritik des

Inhalts ond Sprachgebranobes die besonders schwie-

rige Frage naeh der AUAtssungaseit der nrsprüng-

liehen Gestalt des \Verkes der Lösung näher zu

bnogen Temchen.
Budapest. 0<sa H^methj.

Ferdinand Behnlts, LclirbuchderaltcnGeschichte
für die Oberstufe bolii rcr I.' li ranstallcn in

Übereinstimmung mit den iieiieii Li hrpl inen. Dresden,

Khlermnnn. 189.3. 8". I. Abtli,'.: liriciliisLii.

Oosohicbte. YIII n. 104 S. 1,G0. II. Abtlg.:

Römische Oeschicbto. 128 S. A 1,80.

Doreh die nenen |vren(bisehen Lehrplaoe von

1802 ist der Unterrieht in der alten Gesdlichte,

der auf der Oberstufe bisher die beiden Jahre

der Sekunda -oioDabm, anf das eine Jahr der

Oberseknn^ beeehrBokt wenden, dessen beiden

Hallijahrsaiif^abeii die beiden Abteilungen dei

vorliegenden neuen Lehrbuche-s cutspröchen. Der

Beschrünlrang des Lehrstoffes, die dadurch ge-

boten ist. hat der Verf. durch Weglassung der

sagenltiift<)i Vorgcseliiehtc und vieler weniger

wichtigen Ereignisse, Namen und Dat«u aus der

historisehen Zeit Reehnnug getragen. Hier und

da hätte er in dieser Hinsicht gern etwtu^ weiter

gehen können. So dürfen die Ifeise des Solen

zu Krusos und die Sammlung der homerischeD

Gesänge dnreh Peisistratos (I, S. 23) doch wobl

kaum als geschieht liehe ThatSachen angeeehsa

w('r<li ii. nie A IM ticfiing des gesehiehtlielieii

Unterrichts, die anderseits iu den neuen Lebr-

pläiien gefordert wird, erstrebt der Verfiuser

durch eingflienil- rr lierOcksichtigung der Knltar>

gesebi(>li(i.-, durch Zn-;iiiiiin"iistollnng verwandter

Begebenheiten ohne Kiieksicht auf die streng

chronolo^sefae Reihenfolge, durch Terweisnog anf

Dinge, die an.s '«lem Unterrieht in der mittleren

und neneriMi 'M'>cbiehte, der Kn!ktin<le nml th-r

Lektüre bekannt sind. Eine schätzenswerte Bei-

gabe bilden die wohl gelungenen Abbildungee

alter Bau- und Kunstdenkmäler. Die Auswahl

des Stoffes ist passend, nur ist zti fürchten, dafs

es manchem Lehrer bei ii wöchentlichen StuudeD,

die zum Teil noch der Brdkunde gewidmet wer-

den sollen, an Zeit gebreoheu wird, den reiohen

Stoff zu bewältigen.

Druckfehler sind im ganzen selten: Abt. 1, S. ;»

findet sich 'Alenaden' statt ^Aleuaden', 8. 18: *einr

tjeleilt in Mora' statt 'in Morai' ! t Moren*;

II, S. 70 soll es stjitt 'Züchtung iu den Keehter-

schulen' doch wohl 'Züchtigung' heilsen.

Störender sind einige andere Versehen , die

sieli in das Buch eingeschlichen haben, und dif

zu berichtigen mir hier gestattet sei: Abt. I.

S. 3 wird Kyuoskephalü als Ort der Nieilerhige

Philipps III. von Makedonien besnebnet. Nun

90i Septsnber. W^MmENSCHRIFT FÜR RLA88I80HB PTnrX>XjOOIIS. 1803. Ne. .W..
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lieipHt nl)or der liik:iiiiite Kc iiid der Kömer in

Abt. II, S. 35, 40, 42 iiniQor Pii. V, wäliri-ml

andenteiti der Vater' Alezahders d. Gr., den mmi
gewSluKeh als Ph. II. lieze'ulmet, vom Verfasser

T, S. 80 ßleirlifiiUi* Vh. III. «^eiiaimt winl. —
I, 8. 17 lesen wir, daiii die sparUuisciicu Kplioreu

alle 5 Jahre gewählt worden «eieii, während in

Wirklichkeit juhrlich 5 erwuhlt worden.— S. 19

wird dtT Versuch Kylous, sich znm Tvrnnncn zti

uiaclieu, in das erste Dr Ittel des 7. Jnlirh. t. Ciir.

geaefatt, wShrend er doch erst nach dem 640 er«

rongeneii Siege Kylons in Olyinpiii Htnttfand. —
Hinsichtlich der iittiscben Volksversanimliing Iclirt

der Verf. S. 22, duis Solon »io vieriuul iu jedem

MoiMt, 8. 25 dag^fen, daft Klelitiienw aie einmal

in jeder Prytaiilo luTufeti Hofs. Ktii ;niffulltMider

Itiickscliritt in tier immer melir zur Demokratie

hiuneigeiulou Eiitwickluug! — Die von Thalos

oiaugesagte SounenfioetemiB war nicht die von

(>10 (S. n. .'^.I>), sdinlern die von .'iS.') (vergl.

•Schubert, Gesch. d. Köu. v .Lj^dieu 8. b'd). Dieser

Irrfarai des Verf. hüngt xaaammen 'nrit der ans

lierodots Kr/.j'ihlnDg abgeleiteten Annahme, dufs

die Thronbesteigung des K\tos niid der Sturz des

medischeu Iteicbes beide in das Jnbr fallen,

der sieh aneh der Verf. 8. 39 anechlierst. Die

in neuerer Zeit grtinidouen Annalen de.s Nahonet

lehren aber. daJ's Kyros zwar .'>.''»!• don Thrnn

seiner Vüter bestieg, aber ernt 550 den Astjage-s

stnnste. ^ Die 8. 49 g^ebenen Daten für die

\'(*r))annung des Themistokles (471) und seine

.Ankunft in A^ii-n fH^(j) wären als unsicher besser

ganz weggelai>^eu worden. Mag mau auch an

der Richtigkeit der Nachrieht des Ariatotelee,

wonaeh Th. noch 462 in .\theu war, zweifeln,

jedenfalls erfolgte seine Ankunft in Asien iTst

aaeh dem llegieruugsantritt des Artaxerxes I.

(40>')). — Dafa durch den Frieden des Antalkidas

auch der Chersonas in den Risit/. der Athener

gelangte, ist nirgends bezeugt. Die aliniälilictie

Widergewinunng dieser Halbinsel durub .Vllien

erfwigte vielmehr «rat aar Zeit das aweiten See-

hundes. Ah .Jahr der Stiftung dieses Bandes wird

8. 78 nud iu der Merktafel S. 104 nUscMich 37G

at 378 angegeben. In der Merktafel ist gleichfalls

als Ragiemogsaeü Ataaundars 384—23 at. 336—33
angegeben. — S. 81 lälVt der Ywf. den Cliabrias

vor Samos statt vor Cbioa ftUan. — ä. 82 wird

Fhilippi fiUschlieh als Hauptstadt des malcedo-

niaehen Reiches bezeichnet.

Seltener sind solche A i-rsflien in der II. \h-

teiluug: S. 12 wird der Uetter des Kapitule T.

«tatt IL Manilas genannt — Wamm Äa* Vnif.

S. 128 die .XngeUacii^cn mit ilem uugewölinlicbea

Namen 'Eugersachseu' bezeichnet, weils ich nicht.

— ESn wonderlieher Fehler findet sieh in der

Merktafel S. 127. Hier lesen wir unter dem
J. 100 V. Chr.: 'Die Volksinünner S<>rvilins und

Cilaucia'. Nun ist bekanntlich Servilius und Glauciu

dieaelbe Person, nnd der Verf. weift diee anch

woUf da ( r S. ()] die beiden Unruhstifter dos

Jahres i(H) rii litig Apulejos Satnminus nnd Ser-

vilius Glaucia nennt.

Ebe Beseitigung soleher Irrtümer ans dem -im

übrigen recht hrauehharen Lahrhoeha wäre drin-

gend zu wfinaehen.

llusnm. A. HAek.

Ellendt-Scyffert, Lal .-inischc Grammatik. .'?7. Auf-

lage, neu bearbeitet von 11. A. bejffort u. W. t riLi».

Berlhi, Weidmann. 189S. 865 8. 2,50 Jt

Nachdem die ohige Grammatik aebou in der

HO., dann wieder in der .31. Aufl. eine dnrch-

greifeude Umarbeitiuig erfahren hatte, erscheint

sie hier wieder iu einer vollständig varSnderten

Gealnit. Nieht nur der inftare Um&ng tat wieder

lietrüehtlich zusimmirngesehmcilzen (von .30:i auf

2ti5 Seiten), sondern auch die Anordnung uud

ZBhlnng der Paragraphen ist wieder eine gans

andere geworden, da j< t/t die V<'rba]n(>niin.» vor

dt ii Tempora und .Modi Iteliaudelt werden nn<l die

früher an die Kasiislehro augehäugteu Kigeutüm-

lichkeiten im Gebranehe der Nomina an den

Schlufs dea Ganzen geruckt sind. Ein Fortschritt

iu der ganzen Anordnung und Fassung der IJcgcln

ist unleugbar gemacht worden; für di<! Schule

freilich werden diese Verschiedenen, nebeneinander

im Grunde gar nicht brauchbaren Auflagen doch

alltnälilich sehr störend werden, l ud dabei ist

m. E. die L'mwaudlung des Büches auch jetzt

noch nicht al^esehloaaen, es bleiht noeh immer
viel zu bessern. loh sehe von ileu Sachen ab, die

ich bei Besprechung der IM. Aufl. gerügt habe

{iu dieser Zeitschr. 1891, S. 127), wenn sie auch

nicht TerheMert aind, begniga mich aber anch

sonst mit ein paar Punkten. § l:iO a<l — , com-

mnnere de mit dem abl. der Person zu verbieten,

liegt gar kein Grund vor; IGG A. 2 wird vidi

poeros Indentea allein TorgafBbrt, aber der infin.

ist ebenso berechtigt; nach IG'J A. mnfst« man
auch bei iusitnido arguo criminor einen Nebensatz

mit quoil setzeu; nach 1Ü3, 1 könnte ea scheinen,

als mürste in Folgeaitien- nadi einem Neben-

temi>us der coiii. ]irac>. oder perf eintreten, und

iu der Anm. ist der Ausdruck 'der 8inu bleibt

gleiehzeitig' mindeetens nuklar; 207 sind nnrichtig
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alle Sätze mit qain den Folgesätzen nutergeord-

aet; 22S dürfite die Scheidnng A. Uaupteütze,

R NebenafttM, 0, Pkonondnft, D. Tempora kuin
logisch sein, wenn auch sonst die Darstellung der

or. obl. durch den zum Teil wörtlichen Auschlufa

an die Fassung der 5. Aufl. meiner Scbolgrammatik

der 84. Aofl. gegeoflbw bedeutend gewonnen bat;

Qnantitütsbezeichnnngen wi>' Hilvae. prehendere

(S. 333)i alflo das Längezeicben für karze Vo-

bfa bn Pqmlioii, sind ioA «obl bedeaklicfa;

I 903 A. 1 maTB es heifsen: 'naeh poeoo stebt

kein (nicht 'ein') abhängiger Satz.'

Norden i. Ostfriesland. Carl Stegmann.

Auflge aa« ZeitMchriften.

Nene Jalirbflcher for Philologie and Päda-
gogik 4 u. 5.

£r8te Abteilung.
S. SSft—S60. G. F. Unger nntenieht die Zinsar

künde zu Ol. 8S, 89, i (CIA I 273), wcldic unsr.T

Kenntnis des titüsdicn KuIl-mlIltm jenor Zeit zur Grund-

lage dient, in AnknOpfuiiK an clie Ergebnisse Böcitbs

and Kabiekii einer eingehenden, die Zeil» nnd Zios-

rechnnng der Urkonde MarateHenden ErSrtemng. —
S. 2(iO. \V. Bnhmo liest Xon. Anab. 14, 15 f<V

(fdOVQaQj^las xai fl( kaxa/ia^. — S. 261—27t>.

Tb. Matthias findet durch eine BefVagung der pro-

saischen Zeujfni'vso ilcr kla-^^iischen Zeit (Heroilot,

Xcnoiilion, Platoii, Aristoteles, die Redner) Uber die

Sti llung der griechischen Frau das von ihm durch

allgemeine ErwAgangcn und durch die Befragung der

fclassiscben Dicbter gewonnene Ergebnis bestStigf,

welehcs dahin lautet, dafs jene Stellung eine viel

günstijjere war. als es nacli den Uechts4Uelk'n scheinen

konnte. — S. 27^ -282. F. Bussicr zeigt im An-

schlufs an Welekcr und Muff, dafs in Aischylos'
Prometheia der nvQtföqo^ das erste, der dfffjuwi^c

das zweite lind der Xvv[ttt-oi das dritte Drama ge-

wesen und in dieser Weise dem Zuscbaoer Schuld,

Strafe nnd Sühne des Helden anfeinanderfolgend vor

Augen geführt worden sind. — S. 28'^ 3ss und
S. 320. 0. Apclt liest Piaton riiilebos 1,') h o'/w? st.

oftwc, 22 a x«i ngoc loviotg oi^x " Z'^*'» ^ d' oi; =
'und damit b&lt es jedermann*, 24 a «ö ni^as i^ov —
'das was die Orenze mit sich brlnfrt*, 96 d ixt noXXa

('aK wW ilic Viellieit ile- utoac bohauptctcu'),

otjx iävonokaivo^uvf 3ä c xai <ö dt 6 do^äiHf

fyjpiHi&= *ead derjenige, wodurch uns das Urteilen

jnflgUch wird', .38 i> r7A(>i loviof, ."^O a invio lo

nad^ta- ('füljieudcs ist das Erlebnis') tJdS« etc.,
[

40 e ffeif0äff döh*s wfjyyytety, ilA 'Bin i6 dov-

itffMt und Interpunktion vor dMq^Mimi, 44 e diene

vor tl ßovXtjötfun', wie sonst meist 5n, ah An-

flihrungszcichen iVn die eigenen Worte eines aiulem.

47 c i¥ fpt'x^, ti riu'iiinit; sodann wc «5 -itutv, äv uv

UttWtm. 52 c xtTV noi.Xfixi( x(h' diiydxn; yiYVOftiyac

lotttvin; i'A^f, Tor fhu(()Ov etc., ."i2 d Interimnktion

nach ifävm, 55 c tif ^tiuul) st. fu>(, 6'i c dXX' ä(
n ifderot^, 65 a «e djn^v jf»M^«a». 49 a fifUfO'

fupot' Bt. ti/tniuy. — S. 289-298. C. Glasen,

Schlafs der hritiaebeB BesaarkBBgaB war GeacUebte
Timoleoiis (s. Jahrg. 1888 S. 161): Erörtcning der

Bedingungen des zwiselicu Timoleon und den Kartliageru

ge«ichlossenen Friedens und der sich anschliefsenden

Ereignisse, Verzeichnis der Ilauptdaten aus Timdeona
letzten Lebensjahren, Würdigung der Quellen (Theo-

pomp und TiiiiiiinNi, >iiwie des Tinii>]eoii sellirr, der

kein Tugondidcal geweseu sei; sein weltgObt-Lichtliclior

Beruf liege in der Erhaltung hellenischer Kultur gegen

den andnlnRendeii Somitismus. — 8. 298— 300. A.

Ha biet kiiirt den Fingang der Schrift des Kleomede»

xvxktx^ O-eagla fttxtwQiay (I I, 6 f.) durch den Hin-

weis auf die Kosmogunie der Stoiker auf, wie wir

sie hau))l8lieh1ich aus Strabo XTII 1, S6f. kennen.
- S, .S04. W. Sehwarz führt getren Criisiiis

die (inlnde ins Feld, welche gegen die Identifizierung

von Inliopolis und Nikopolis sprechen; ersteres

sei, wie er anerkennt, nicht erst unter Nero angelegt

worden. — S. 305 — 320. Th. Oestcrlen untersucht

die Ueilienfiduo der Briefe des 1. Buclies von Horatius
und gelaugt, von dem Verhältnis zwischen Uoraz nnd

llaecenas, wie es sieh im 7. Briefe anaapridit, ana-

gohend, zu dem Ergebnis, dafs 18. 4. 2. .'S. 6 im

j. 23 vom Sommer au, 19. 17. 14. lü im J. 22;

9. 7. 10. 3. 15 im J. 81; 20. 11. d. 18. 12. I im

J. 20 vcrbufot seien; doch ad nn gaoien die Ver-

weisung in die Jahre 28 nnd 22 weniger sicher,

als die in die zwei folgenden. Am Ende di < .V 20

war das Verbültnis zwischen Horaz und Maüceuas

nicbt in seiner vrsprOn^ben Gestalt wiederhergestellt;

dafs dies siiiiter ge«e!iehcn sei, ist auch ans Oden
IV 1 1 nicht zu selilielsen. — S. 321—332. R. Ochlcr
stellt fest, was die Nachrichten der Alten (besonders

Appiaus) aber die Uäfon Karthagos orgebeo und
nntersocht, wie die so gewonnenen Ergebnisse mit den

t(>])OgraiAlBdien VcHiiiltnissen in Einklang zu bringen

sind. Die Resultate Dehlers sind in der Hauptfrage

ganz andere als die Cccil Torrs (Class. rcv. \Ml
S. 280). Hierzu ein Plan von Cartliago nach Falbe.

- S. 332. A. Fleckeisen liest Ter. Haut. 937
quill dotis te. dixiusf Jicuni filiol — S 333— .H.SO.

U. Stange liest Ovid Met. X 183 ut illum Dura
renercumum suineeit in aera Isttw Jn vuUtuquf^

Iiyaciuthe, hios; XV 3(54 dt'ledOB fflOdo, niaclato»

obrue tauro»; VII h3(; victorque per awran, wo vidor

das Vollgefühl der Freude b^ichne darüber, dalV er

an den Ort seiner ScbwAnnerd gelangt ist — S. 337

—

353. C. Hoslns rechtfertigt die von Ihm in seiner

Ausgabe des Lukan riii^'rn.tmniene Stellung zu den

llandscbrifteu, unter welchen er die der Paulus-

reaenaion bevonngt, wfthrend er den bis dahin so

hoi ligestcllten Vf^-^'iui'is I gering seliAtzt, da die tiliitto

seines Textes <li ii cliiiubeii an ^eine Ur>|)rllng!iehkeit

mindere. .\n der Hälfte der 120 Stellen, die II. bc-

spridit, f&Ut die Entscheidung zu Gunsten des Monte-

pessnlanns, des Hanptvertroters der Paahisresettrfen.

Dennoch lasse sich der Voss, I ebensowenig entbehren,

wie eine der andern Ildsehr.; ein eklektisches Ver-

faliron sei lias richtige. Über die verdilchtigcn Verse

sei die Kntseheidung schwierig. — 8. 353—35G.

K. IIa cht mann liest Tac. Agr. 9 amaritian (oder

amantiam) statt awiritiam,. — S. 357— S61. J.

Üiyilizcü by Google
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LaiiiTP sclireibt Cnos. Ii. Gull. VII 78, 1 atqtif otnnia

priiis ejrufrteiiila arlfrilrantur; III '24, 2 cogituhout

ZU itraimB; 141, l iulata f*i\ III 17, 2 equUatum

magMtqtmcejiiaa'y 23, 3 aiumfia tquitet, udaim tMo^Mci

eirm olneritate, 21,3 <rrma tradert ivmi imperalum
ßuiuut — S. 562— 3G8. W. Koch h-gt die Go-

tlaiiken vor, sa weichen ilin der Aufsatz vuii E. v.

Borries aber die QmUen zu den Feldzflgen Julians

des Abtrannigcn ^reiten die Germanen (Hermes 27

8. 170) angeregt \\x\X. Dom Libanios sovohl als dem
Ammian habe eine Srlirift vorgi-Um n , \s i>K lie aus-

fQbrlich die Kriegstbaten Julians bebaudclte. Per

Verf. dicaer Sdirfft aei eher Julian adbat «la Magni»
Carrmaa. Ein das Qm llenverbftltnia dantdlendes

Schema besehHefst Aufsatz.

Zweiti' Aliteilang.

S. 171— 183. G. Uanidorff giebt Mitteiinngen

aus einem Aufsätze Otto Ilonpes in der Nordisk

liiNkiift (<>r vettiiskap. Kr enthiUt KriniKniiitren und

Eindrucke aas einem dontsclicn Gymnasium (in Anhalt),

dessen ScbOler Hoppe in den Jahren 18C9—I87A
gewe«'nn ist. Drr Vergleich mit den scliwcdiwlicn

Verhilltnis^in f.ilit niiht zu deren Giiu'.ten aus. —
S. 199 — 204. Th. Vogel zeigt, wie das 1 it iuisclic

Scriptum in den Schnlbereiehen, wo der latoiniacbe

Anf^ätK Ua jetzt die Krone der lateinleistangett war,

•ii) eingt-riclitot wenleii kniiin-, dafs C« geeignet sei

die culstandeue Lücke auszufallen. — S. 247 — 2G5.

F. Bronner, Goethes rOmiaehe Elegien und
iliro Qiiflli-n. Furtsetznng: Nacliweise an«; Ovid, Horaz

und Vcrgil, ilcr u'ricrliisi heii Antliülü>iii>, Huiiier, den

Homerischen II. m i. Theokiit. — 8.272. M. G.

Tottbner leigt den Tod dca Ueraasgobers der zweiten

Abtellnng der Nenen JabrUleker, Hemann Maalns

(t tt. Hai 189S). aa.

Saturday Rrvirw 1967.

S. 3ä—40. ZusammensteUuog der N'achricbicn

des Altertums Aber dea Phtaiz; es war venanüicb

der Goldfasan. —
Zeitschrift für die ßsterreichischen C.vmna-

sien XXXXIV 2, Februar 1893. (Ver«j,:<tri^}

S. '»7 10:5. C. V. Moraw-ki, Zur UliPtorik

bei den römischen Historikern. Der Verfasser

weist bei Limtu, Curtiut nnd Vdieim Pattnulm
wiederkehrende rhetorische Phrasen nnd rhetorisch

gefärbte Urteile, z. B. über .\lexander den Grofsen,

auf nnd fuhrt sie auf den Kinflufs der Rhetoren-

scbolen zarOck. — S. 103— 107. A. Goldbacher
schreibt Proptri. II 18,25 tat m«a dt magna, si

itiln»itit pompa libelli und verweist fUr dil- Elision

von n auf 11 14, 10, 22. 21 et«. — S. 107. J. M.
Stowaeser, Quid apud fkratnm (e. III 4,9) puUia
significct. 'pullia nonien a)>))ellativnm qnod dirifnr est

po<lcm modo conüctum a pullt», ((uem ad iiiodum

vtoittd dni Vfottwv .... Id ergo hic loci

didt se «t<ra patrii mdi Umina dormientem a co-

tnmbis lanro oontectnm » — S. 145-171. J.

Laos, Die ]irakfi8ch-p:1dapngisc]n' Vorbildung
zum höheren Schalamte in Deutschland.
(Scblafs. S. Wodienschr. 189S No. 19 S. 526.) Der
Verf. I)eriehtct sehr cing<-hend nber das Gymniisjal-

acmiiiar in Jena, dos Seminarium Pracccptorum au

den Franckcschcn Stiftungen zu Halle und das pilda-

gogiselie Seminar in Gicfscn, fafsl dann seine Be-

obachtungen /.uaammon und schliefst mit einer Zu-

sammenstellnng facbni&oniscber Urteile aber päda-

gogiselM VorUMoiig der Mbam Labrar.

ltoMMiau.V«iiiebna pbiM. HOaUlnu

Aristidcs' Apologif. I. Edited by Rendel Harris,

II. Iltrausg. von IL lUxabe: /iV,. 26 S. 505-507.

I \^ird die Grundlage fOr weitere Forschungen Uldea,

II ist ein nQtziicher Beitrag. Ji. Jhical.

Aristoteles. 1. K. Uerzon, Zur Litteratur Ober

den Staat der Athener, I Tendiiiz der ptn'ittlcrfuO'

uhoniitehm Schrift Ober den St. d. A. 11 über A.
\t. fr. Kap. 4; 9. B. Keil, Die Solonisehe Terlassnng

in A. Verfassungsgesrhiehte Athens: Mitt. mu der liist.

Liti s S. 11)7-201. Inhaltsangaben, (i J. Scluiclih-r.

Bender, Rom und römisches Eelxn im Alter-

tum , 3. Anfl: Bayer, üj/mu. 5/6 8. :t63-3ti4. Von
lioben Werte, doch sind Änderungen notwendig. //.

/<. L'rliclit.

Caird, £., The cvoiution of religion: Satr. 1971

S. 161 f. Oeistvol] und anregend.

Cicero, Brutus, avcc un commenlairc par ./.

M.irlhii : ( latxr. VII ü S. 27 1 f. Zeigt Fleifs, Gelehr-

samkeit und Urteil. A. S. H'Hldnf.

Collignoui £.» 1. £tude Sur Patrone; 2. Peirone
au moycu üge et dam 1a Ktl^tnre fran^ise; Bph II'.

.30 S. !)46-n.'')3. Sehr ancrki'iiiKiidc , wi-nn auch

nicht in allen Punkten zustimmende Inhaltsangabe

von C. IJaeberliH,

IMngeldein O., Der Reim bei den Griechen und
Römern: .IrcA. /. lat. L,.r. VIII M S. 4.')7. Die Arbeit

hat nichts Neues zu Taf,'e gefördert ('. Jilüiiilein.

Dazu iutereasante Bemerkungen von Eä. WölfAin.

Engell>Teebt, A., Patrittisehe Analekten: jh(/^J?.

ISS. 378 f. Enthalt viel Beachtenswertes. K. Primrhi'u.

Evctts, B. T. A., New ligiit uu the Bible and
tbe holjr iaad: 8altt. 1971 B. 161. CHebt eine lehr-

reiche ZusaDneasIdlnng der am den neuen Fanden
in Tello, Persepolis nnd Tel>e1-Amama fttr die Oe-
schichtc des heiligen Lamlcs gewonnenen Ergebnisse.

1. H. Fritzscbe, KurzgefaTste griechische Schul»

grammatik. 1 August Waldeek, Grieehiaelie Sehnl-

grammatik. . . 3. Franz Härder, Griechische Fonncn-
lehrc. . .: NpUli. 15 S. 236-239. 1. wird warm
empfohlen, 2. bietet jedem I.«hrer viel Brauchbares,

S. warde durch anzgefÜUule Paradigmen sdir gewinnen.

Bruneke.
("li CSS wein, A., Die Hauptprobleme der Sprach-

wissenschaft: JJLZ. 28 8. 870. Die Artieit empfiehlt

rieh dureb gefellige und klare Darstellung sowie durch
inhaltrciche Ausfllhrungen ; doch eolaprecbcn die dem
indogermanischen Sprachgebiet eotnonmenen Beispiele

nicht immer dem houtlgeB Staodponkt der Witten-

Schaft, l*. Kreiiichmer.

Oocrres, G. , Studium znr grieehitehen Mytho-
logie W: 7Mi.A\,h S. 4.33 f. Manches macht fast

den Eindruck, als habe der Verf. einige zu einseitige

Metboden der bisherigen «jUiologiBebaB Forsdningen
durch ein draitiscbea Baiq>ie] varspotten nolieii. A,
ZingnU.
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Ueeger, M., De Tlieopbmti qoi fertar 7U{il

ih^^mv Hbro: G^efA. lZ 8. ü$4-M2. Den Unter-

suchnnjfcn kann man in dfu meisten Falkn Itoistininion.

Aas «lern Vi ilkiltnis zwisclien l'seuUo i'lieoplirast uuil

Arat ergiüht <lie Benutzung einer gemeinsamen
Quelle, wahrscheinlich des Dcrookritos E. M>ia»t.

Heinze, R.. Xcnokratfts: BphW. 31/32 S. 965-

967. Vcrfiihsur läfst st;ino Vorgänger an IJbersicht-

Uebkeit und VuUständigkeit weit hinter sich. • 0.

Apftt.

Iii Tzoj;, V.., Gc-iiliii-litL- unJ System der romisclnm

äUuitsvcrfassung: Gj^mnasiuin 12 S. 434-43<> Hat

Ausproeb jwf tülgantine Beftcbtang. Werra.

Honeri OdjrateM eanoina c. app. crit. c<l(I. J.

van Leeamen et M. B. Mendts da -Costa: BphW.
:!0 S. '.K5H-04-1. J. Villi J^feiun ri , Kiicliiridiuin »lie-

tiünis epicao. 1*. I: t6. Der Vet-sucb, fUr die homeri-

schen Gixlicbt« einb dnlieiUicbe Sprachforn benmatellen,

miifs für vorf<"Iilt erklärt werden; im einzelnen bietet

liie Ausgabe, ItesondiTs aber das Kiubiriiliiim we^'i'U

seiner voUstilndigen Sammlungen und verständigen Ho-

urteiluug des Materials manches Verdienstliche. F.
CoMT.

Holsen, Ch., Forum Runianum; <>et. f.itleratuM.

13 S. 401. Anschaulich. A'. 6clierzinger.

Jeep, L., Zur Geschichte der Lehre von den

Redeteilen bei den lateinit^clien Grammatikern: DI.Z.
28 S. 872. Wird anerkannt von 0. Froelide

Imhoof - Hlumcr, Portriltköpfc auf röniisiliun

Münzen, 2. Aull.: Baj/er, Gym». 5/6 S. 3<>4-36t>. In

der gegenwärtigen Form fDr den Sdialgebraaeh nicht

gCöifinet. //. y.. f 'ili' lis.

.ludeich, W., Kieinasiatisriic Studien: /CöU.

44,5 S. 435-441. Der Verf. ist in der Wahl des

Gesichtspunktes seiiMf Darstellung der griechisch

peniischcn (teschtefate von 404-334 selir giflcklich ge-

WescMi. I)iodor wird als Qiu'Ue iiliuiscbätzt. A. ßaui-r.

Kalbtlüisch, K., In Ualeui de plac. ilippocratis

et Piatonis Hbroq obeenr. erit.: Oaur. TU « 8. 367.

JP. S/iornf licspricbt •iii/i'liii' Sti'1!,-ii-

KiihuiT, lt., .\nsiiiliiiii:]n' (inminiatil; der griecb.

S|ira<lie. I.Teil. 3. Autl. bes. von Fr. lilas«. 2. IJd.:

ßpk W. 30 & U53-9Ö5. Der Wert der Arbeit be-

sieht in der soi^fältigcn Sammlung und Sichtung des

Materials; dagegen ist die llerü» ksiehtigun;,' der

Ergebnisse der iudogeriuanisebeu Sprach» issenscliaft

durehaua nicht genflgond. Fr. SloU.

Maas, E., Aratea (lliilol. Unters, von K. u. W.
lid. Xlli: Her. de plnl. 17,2 8. 2UI f. Kino lose an-

einandergefügt«; Keihe wichtiger Artikel. /'. Cduiti iiv.

Magnus, Ii., Zur Überlieferung und Kritik der

Metamorphosen OvMs: Jter. 26 & 507 f. Sorgfiütige

v.iraibrit für eine neue Grundlage des Ovidlschflo

Textes. /'.'. 'I'hotnas.

H'Grindle, J. W., Tbo iuvasion of India by

Alexander tlic (ircat: DLZ. 28 S. 87 1. Uuureicheud.

//. Olditdntni.

Monioires ile la Societe di' Tänguisti^iiu; di; Paris:

I\!phli. 15 Ö. 234-23(i. Inhaltsaugaben von Felüe

Meii»;el, II.. liPxirnn raesariamim. Vol. II (Seblnfs :

Jip/i ir. ::u S. Ü44-Ü4<i. Das Le.xikou ist nicht nur

«ioe Fundgrube f&r die Güsarforaeber, sondern oarb

eine MusterarbeH auf dem Gebiete der gesamten

Lexikographie. Had. SelmeieUr.

M'intefiorc, ('. G., I.i-ctures on tlie ori^in and

growlii uf religiun an illustrated by tlie reiigion of

thc ancicnt Hebrcwb: Sutr. 1071 8. 168. Enthält

manche eigentiUnliche Behauptung.

Mttller, H. D., Ilistoriseb-mythologische Unter>,

suchuni." n: J.'n'. de phiL 17,2 8.200 iL lateraissnte'

Arbeit. U. FrancoUe.

Nanek, A., Tragicae dictionis index: Jhc. Je
pidl. 17,2 S. 193 f. Willkommene VervoUstindIgung

friihi'rer Arbeiten. Kd. Touruirr.

Normand, Ch., La Troie d'llorake: BphW.iO
S. 933-938. in der Rezension, die vieles Eigene und
und Nene bietet, wird gegen die einst auch von Scblie-

m.mii bcfnrvMirtcle Wrlegunjj; des liomerisrlicn Troja

in die zweite Schicht vou unten polemisiert und da-

fKr die sechste in Anspnich genommen. Aber *lm

ganzen darf das linch ohne bedenken als ein seiir

emiilehlensvvertes uud Iclirreichcs bezeichuel werden'.

Ii'. JfOrpj'eld.

liovum Testamentum, sec. ed. S, Hieronymi.

ree. 71 flW»wor<A et WMte. P. I fwc S. £v.

sec. 1,11, am: Sif/'. 1071 S. KU. Kune, io bOebstem
Orade aiu rki iincndc An/cige.

Oehler, Klassisches Uilderbuch: Baj/cr. (ii/iim,

5/t; S. 8t>2-3G3. Hrauchbar, bedarf aber der Um-
gestaltung. //. Urlii-hs.

Puech, St. Jean Chryso-tome ei les moenrs

de son leuips: Claamr. Vil ti ä. Nützlicher Iksi-

trag zur Kulturgesdiichte der Östlichen Provfaizen des

rora. Reiches im 4. Jalirh. ./. D. fiitty

Reichenberger, S., Die Kntwickelunü des meto-

nymischen (iebrauchs von (iottemamcn in iler grioch.

l'uesie: JJLZ. 28 S. 87 1. Kützlicbe BeispiolsammlunK:

far die Bridlrung nnd das Terstkndiiis der Rrscheinun»^'

ist weniger ge]ei>tet. W'mlze!.

Roby, IL J., und Wilkius, A. S., An elcnicn-

tary Latin grammar: Athen. 3488 8. 189. Kann
nicht als ein branrlili!ir<>< Si-lnilburh ln'zeiclinet werd''n.

Schulze, (i u 1 1 el Iii u s
,
(jhiaestiom-s epirai; : \j>/ih'.

12 S. 22'.)-233. Nicht obiio Verdienst, wird das Uuch

doch schwerlich viel Beifall hnden. £. Eberhard.
Snsemibl, Geschichte der griechischen litteratar

in der .Viexandrinerzdt: OtfBUUuittm 12. Bevundems-
wcrt. W'idum litt.

Thiele, IL, Aufgaben /um Obersctzen ins Latein,

für angehende Studierende der klassischen Philologie:

Xphfi. 15 S. 240. Sehr prakti«ch und empfehlens-

wert. IC. KraJi.

Wcifscufels, 0., Cicero als Schulschriftstellcr:

(hjmnan'um 12. Die Wahriieit liegt in der Bütte

zwischen W. iiinl Aly. /'! Mrdhr.

Xeiioplions (ti Ic. bische Gcscliii iito. il. Schul-

gebr. erkl. von />' liH.-hs,'m'l,rii:. 1. Heft (U. I-IV).

(i. Aufl.: Bph \V. 31/32 S. 9G8-972. Ein rocht nütz-

liches und Drauclibäres nurh. J. A. Simon.
Zacliariae a Li n ne n t bal , C. F.., De Dioecesi

.aegyptiaca lex ab imp. lustiniuno anno 554 lata:

\ph/t. 15 8. 23Sf. Wertvolle Arbdt. Ei. Gmpe.
Zimmermann , A., F.fymologischo Vei-smlie:

Arcli. j. tat. I.^x. VIII 'S s. 4jü. Beachtenswert.

Üiyilizcü by Google
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Mitteilan^f n.

Frenfiitcbe Akademie der WiaMaschafteo.

97. Juli.

Ilarnack, l'b(;r iloii Prozcfs des C'liristcii Ajiol-

lonio« vor dem Präfoktus PrAtüho Porcnuis und dem
rSmisehen Senat. Zu den Berichten bei Evuebim,
bez. Hieronymus ist jetzt il.is von Conybearc nufgc-

fuuileno Stttck der armenischen Martyriensammluiig

nMutyriunt des h. Aiiollonius, des Asketen" hinzu-

Rckorotncn, welche» fftr Eaaebii» die (jucUc gewesen

ist. Schwierig bleibt nor die Beteiligung des Senstes

an «lern rro/L'<r>c. — Vorgclcj^'t : Ilainick, Geicbiclite

der altchhsUickca Litteratur, I.

ProgniukAUiuidluim 2M9.

(1. Sendung.)

I. S^hwiMemehaft.

1. Grossenbai II. I!. (565). — S. Küiallfr. Das
(icniein^anic in den so;;, .\olischcn Mnndartcn. Kiii

Beitrag zur Heurtcilnng der AnliM-lii ii l iu^^c.

2. üroslau. Kl. G. (175). — V. lieiehtU, De
dativi« in oi( et (m^) exeontibns.

3. Celle. K. <;. (.SOI). — A. ZbHmmnann,
Etymolog i sehe Versuche.

4. Freiberg. Alb. (536). — E. Mnckv, De eun-

sonaran in üraeca Itngaa gcminationo. II.

ft. Stettin. Fr,W. Sch. (150). — P. Fudur, Zur
Kiiiwii kiini^' (i< r Wortarten in den indogermani-
sehen !S|iraeheu.

6. Dnisbnrg. R.O. (475). — K. Beeker, Die

Ilauiitre^elii der lateinischen Syntax.

7. Frankenberg i. S. K. — CL fCeUer,

Hanptrogeln d«r lateinisdien Syntax fltr Quarta nnd
Quinta.

8. Schneidemnbl. K.6. (lßt>). — Fi: Nie-

läiider. Der faktivc Dativ bei hiti-iiiisclien TrosaikiTii

und Dichtern. III, 1. Kin Jicilrag zur hi^^torischen

Syntax der latelnlschea Sprache und rar lateiaiachen

Lisxiltographie.

VergL aecB II, 1 b) 1. 5; 2 b) 2.

II. BriMhliclM wid rlariiaha UHinMr«

1. Herford, Fr. G. (857). — JE Maytty Philo-

logisclio Miscdlen. I.

1 ßremerbaven. 6. (7S5). — F, TtetZy Kri-

tische Ik'nierknngoii zu Soph. Ant. 1156—1157 and
Cacs. b. g. 1 8, 1 und IV 17, 9.

1. Uriechiscke Litt«rotur:

a) IMelitflr, %) ProaaJker.

_
a) I. GüttitiLTti K. C, ('.W\). H: \\\,el,iner,

Über ^, u'ti ifaiOj tijio'/y und verwandle c]iische

Formeln. I.

3. Königsberg i. Pr. Un. — Eodociae Augu-
stao carmimim reliqntae eiRtae ab A. fjudwieh.

'\. Zittau. 0. (545). - ./. XmiiKinn . Mcnc-
laus und Helena in den Dramen des Kuripidcä.

4. Born bürg. Hn. K. 6. (674). — 0. Nindel,

Kritische Dcincrkuugcn zu Kuri|iidcft' Alceijtis

5. Stralsund. G. (148). — IL PtppmüUer, Va-

riationea in paeodo-heiiodoisebaa Heralcleaichilde.

6. Berlin. K. West-G. ((>7). — 1'. Bvhse, Die

Hoira bei Homer.
7. Fulda. K. r.. (390). — AV. C'cM, Home-

rische Ulatter. II. I A'xikologische, kritische und cxc-

gclischc üriti'.ige zu Hoiucr.

8. Görlitz. G. (188). — 0. Sehuäder, Boilrago

zur homeriseben WOTtforsebnng und Texticritilc.

9. Jever. Grh. M. G. (004). liuJ,!; (»odipus

in Kulouos, Tragödie von Soiiliokles, in deutsclier

Nadibildnng.

10. Ebcrswalde. W. G. (73). — Klein, Dio

MyÜiologic des Sophokles in seinen Thcbanisclien Tra-

gödien. II. Oedipus auf KolonoB.

11. Coburg. Gas. (698). — W. Neumanu, Die

Eotwickdnng des Philoktct^MythoB mit benondemr

BerOcksicbti(,'ung seiner Dchandinng durch Sophokles.

12. nrenierliavon. G. (725). — F. Teetz, Bei-

träge zur Hhythinopuiic des SophoklM. I. Dia Kolo-

metrie in den Cantica der Antigone.

13. Göttingen. Un. — Dir. dt WUaiMwitt-

MöHcmlorff, De tragicornm graeeomm fragmentis

comincntatio.

b) 1. Schweidnitz. Ev.6. (S07). — Br. SOn^Hr^
Henierknntren Ober die dem .Vndronikos von Bbodos

mit l'nrcclit zuueHiesenen Sehriflen. IV.

2 Knpen. Fr«. (443). — .1. Ketehertj, Dca

Aristoteles Schrill aber die Staatsvcrfassang der

Atheiur, in dentseher Ülxjrtrngnng.

3. Breslau. K. k. \V. C. (180). — //. Bruth'

manu, Buitnkge zur Ephoros- Kritik. II.

I
4. Strehlen. K.O. (208). — K. Kraute, Der

Gebniudi iler Träpositioncn bei dem Historiker

llerodiiui 1. I'rei|ucuz ; ovi> und fuin c. venct.

Statistisch lexikalisclie Studie.

5. Gfiterslob. Ev.G. (355). — H. SchmiJf,

Die Syntax des Historikers Herodian. Ein Beitrag

zur griechischen Qrnainatik. U. Die Rektion der

Casus.

G. I.iickau. K.G. (83). — P. fltotdeek, Qnac-

stioncs Lysiacae.

7. Berlin. Coli. R. Fr. (53). — K GnViwalJy

S|)richwörter and sprichwörtliche Redensarten bei

riato.

8. Briog. K.G. (181). ~ //. Atr«An«r, IHo ver-

scliiedeneu Aiiffassuinji'U des ]dato!ii.scben Dialogs

Kralylus. II. Iidialtsangabe des Dialogs. III. Die

verschiedenen Auffassungen des Dialogs.

9. Spandan. K. ti. (88). — H. Kuneri, Dio

doppolte Reccnsion des Platonischen Staates.

10. liuii/lau. Wais. (182). — F. Samfer, Ober

die phituuiächc iuscl Atlantis.

11. Berlin. YII. Realsch. (134).— TLMehielü,
De Plutarchi coilice manuscripto Uatritonsi.

12 Wcrniger.Mie. F. G. (258). — //. Fuelier,

Über einige Geg(>iistrinde der alten Geographie bei

Strabo, als Beitrag zur Geschichte der allen 6eo-

graphio. II.

13. Oldenburg. Grli. G. (i'.Ci;). — //. .S7,/;,,

StUcko aosTbukydides. Deut-cli. Mit Anmerkungen.

14. Mfihlhaaseni.Th(lr. G. (244). — A'.H'm««/«-

iorn, Bemerkungen zu Xennpiions Hemorabilienl, 4.

(Siüiluis luig;t.;
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fteieniieBMKempUi« an R. tieertners Verlajfsbucbhandlnsg. UerlinäW., ScIitfaebergerBtr. 98, eiiueiiden so wollen.

RMenitDra wai Aueigei.

HMnrildl Brunn, nriochische Kunstf^CRchiclitc.

Krstes 15ii(li. Die Anfangs iiml ilic älti-sli' (l<Ui>-

rativi- Kunst. MHnclii'ii. Vorlaf?Minstalt für Kiinsit

iiiiil \Viv,M uscliaft (Fr. Bruckmoimi. 1893. ISFy

Mit 142 Abbil(hinp-ii im To\t. .1/ 7.;'>0.

Jeder, der deu Nauieu Brunn keuut — uud

wer kennte ihn nicht in der grofaen Zahl d«r

Frcnml«' der .MtertuniHwisscnschiift? — wird eine

aufricliti;;!' Fr^'inlc cinjifniKleii lialicii, als er end-

lich die luuggeliegto Huö'uuug .sieh ürtülleu mih,

die Geeehiehte der griechischen Knuet von der

IIuikI i't's beriifeusten Meisters geschriebeiD in

Uüiuleu zu liiil'cii. Wir w-nPstm ch ju. »lals seit

mindcütena zwei Jubrzeiintcni dieses Ziel vuu Uruuu

ins Auge gefsTst wnr. MnA ee ja doch einea

FovBcliers huchaloa SSd Min, <lie Hosaltate inner

Einzelfurschiingen gewissennafscn als Snnnnr -^(Mnor

Lebensurbeit zu einem Ucäumtbilde zuHiUiuuüu/.u-

fiuaen, nnd was hatten wir da i&r ein Werk an

erwarten von dem, dessen Forsehen alle fiiuzel-

gebietc der alten Kinisfi^'cscliirhto mit dem Blicke

des Sehers uud Ivilusiierti durclidruug, der iu

seiner Geschichte der grieeluBchen Künstler eine

vorzügliche Cirnndlage geschaffen, der in der Ana-

lyse einzelner Kuiistwprke, iu der scharfninnipen

Eutdeckuug vuu Zusuumieugehörigem unerreicht,

in der grSndHchsten Einielfonehnng nie den Blick

nnf da» Caan verlorl fis war ja begreiflich, dafs

«r in «nem Zeitalter, wo Kutdeeknng auf Enfr>

decknnp auf dem klassischen Moilen (ü'ii c lienlandu

folgte, Kutdeckungeu, die vielfaeli sogar gewagte

Kombinationen Ton ihm anfs gl.'inzendste bestn-

tipten, sieh doeli nicht eutHchliersen konnte, mit

einem \\ erli \iv itri'ten. das der Oefalir ;ni^

gesetzt wiu', bald durch neuere Fuude iu vielen

StRoken zn veralten. Nnn, nachdem trotz der

in .\iissic'ht stehenden Ansg^rabnngen in Delphi

do> h t ili (^ewirser Hnhepunkt eingetreten ist. hat

sich der verehrte Verfasser doch entschluHMen,

noch mit einer grieehischen Knnsigeschichte her>

vorzutreten. Kr spricht sich darüber im \'or-

wnrt mit voller Klarheit über die f^eh wierij^keit+'U

und mit rühreuder BcMsheideuheit aas. Niemand,

meint er, sei angenbUcklich in da- Lage, eine

Geschichte di r griecliisehen Knnst in absoluteitt

Hinne zu sclireilo n, iiioht Idofs wegen der Schwie-

rigkeit, bei der Zer&plitteruug der heutigen Litte-

ratnr die FSlIe des neuen nnd tSglidi sieh meh»

renden Stoffs zu erschöpfen, sondern wegen der

noch p-ölserou, in der Fint der durch die>e l$c-

reicheruug uotwendig gewordcuen ll^puthesen den

fichtigen Pfi»d der Entwicklang zn erkennen nnd
festzuhalten. Hierzu darf wohl bemerkt werden,

dal's unter deu Jetztlebeudeu niemand befiihigtcr

uud bemfeuer ist, diesen Pfad zn weisen als ebcu

Bmnn. Wie von ihm nicht and«» zn enrartan,

erachtet er gegenOber den Naohriebten der Alten,
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die selbst; nw den Wert einer Hypothese haben,

die Denkmäler selbst als die sicherste Gniuillage

ßr die Erkenntnis ihrer Geschichte. Au den

Denkiuüleru »elbät will er die Voraussetzuiigeu

prfifen, ans denen sie erwaehsen sind. Dabei

knnn es »ich natürlich nirlit am eine Encliöiifiing

des ganzen Denkiniilcrvorrat;), sondern uur uui

die HervorkehruDg der charakteristischen und

fypiseben Ersoheinnngen, nm eine lichtvolle

Oroppiemug humleln. Niclit oino vullstimdige

nnd alles erschöpfende Kuuütgeschichte wollte

dämm Bronn schreiben, sondern f3r den Nenbaa

derselben die notwendige Unterlage schaffen, nnd

zwar zunäcli^t im erstfii l'nrli für ilic Anf;nit;o

der griechischen KuuatgcHohii'htc. Mit UV-cht

darf er daher die Hoffnung anssprechen, dnPs

seine vereinfachte Hotruchtnng der ganzen Auf-

galx' «ich \viil('rstaii(l,-.niliig erweisen iiii'I zur Auf-

stellung der richtigen (Gesichtspunkte iuhreu werde.

Ja, wir dBrfen wohl sagen, dalk diese vereinfechte

Bet^:lehttln^^wei^^L• j^eriide den grofsen Vontng

seines Buches bildet, niiil «lal- unter seiner kun-

digen Führung, unter seiner souveränen Be-

hemchmig des Stofiies, bei seiner geschickten

llervorhehuiij^ de>* Wesoiitlichen. l>ei seiner meister-

haften Aiiiilyse lies StÜH der charakteristischen

Deukniiiler jene ülteste und duukclste Periode der

grieohisehen Knnst^^esehiehte eine Belenehtnng er-

hält, wie wir sie nicht besser wünschen können.

Rrniin hchandelt in einem ersten Kupitel di(^

Kunst der vorhouierischeu Zeit. Wenn es schua

ein grolher Yenng seinea Bnehes ist, daTs es niebt

bhifs ein einzelnes Gebiet der Kunst, etwa das

heliehio der Plastik, sondern «llo Zweige derselben

uinfaliüt, so kommt allerdings im ersten Buch die

Bnnknnst der Natur der Saehe naeh ooeh üem-
lieh kurz, weg, aber nIc kommt doch zur gehiili-

reudeu Geltung, indem ein umfuaseuder Abschnitt

der kyklopischen Bauweise nach ihrer konstruk»

tirea nnd dekorativen Seite gewidmet ist. Einen

weit beilcnteiiilcren Ifaiiiii ninitnt naturgemäls

sebon im ersten Kapitel die dekorative Kunst in

Metallwaren nnd Vasen ein. Hier mSehte ich

besonders die vortreffli«!he Analyxe dos Stils <ler

(inhlhecher von N iitin hcrvdt liclicii. die zwar durch

die liebendigkeit der iJarsteliuug bestechend wir-

ken nnd einer späteren Knltorstnfe ansngehdren

scheinen, aber doch, wie Hnuin richtig erkennt,

nicht ans dem Kreise der inykenisclien Knust

heranatreten, wenn sie auch uu die letzte üreuiui

dernelben herabsinken. Sehr scharf nnd bestimmt

schei*len >i('h von dieser von der orientalischen

Kultur beeiniiurstcn, sogen, mykenischeu Kiiust-

flbnng, die Ifonnn mit der Kultantnfe des Minoe-

reiches in Zusammenhang bringt, die Erzcngnisse

des genmetrischen und des Dipjlonstiles, in denen

Bruun ein völlig neues Prinzip, dos der helle»

nisehen Knmt erkennt, wie ee rieh «usprieht

im IJaum, in der einzelnen Gestalt, in der Ver-

bindung der (iestalten zu einer Komposition nicht

uur im Raum, sondern auch in der Unterordunng

nnter einen geistigea OedankeB. Wohl fehlt noch

iler mythologische Inhalt. Die homerische Poesie

bat noch nicht begonnen, ihren Kiuilufs auszu-

fiben.

Der Knnst der homerisehen Zeit ist nun das

zweite Kapitel gewidmet, aus welchoin wir be-

sonders den gelungenen Versuch des Beweises

henrorheben, dafs die homerische nnd hesiodisehe

Schildbeschreibnng nur durch die Annahme der

Existcii/ wirklicher derartiger Kun><twerke eine

Erklärung finden. Nachdem schon der homerische

Schild AnhiTs znr Yergleiehnng mit assyrischer

Kunst geboten hat, kommt im dritten Kapitel

die Stellnug des hellenischen Geistes gegenüber

fremden Einflüssen zur »Sprache. liier spielen

eine besonders wiehttge KoHe Cypem nnd die

Phönizier und ist namentiieii beachtenswert, was
über die Hückwirkung Griechenlands anf Aasjrien

geätkgt wird.

Im vierten Kapitel treten wir schon anf üsete-

ren Bo<len. N'ach einer kurzen Übersicht über
dir liistorischen Nachrichten werden zunäeli^t alte

lironzearbeiteu besprochen, wie sie in Kreai und

Olympia sn l\ig» getreten sind, dann aber in ein-

gehenderer Weise die Vasenmalerei. Hier worden

wir durch die cyprische Keramik, die weitere

Kortontwickinng des Üijijloustils , die melische,

riiodisebe, korinthische Vasmimalerei endlieh an

den tiröfseren Vu.senbildern und zu .so fignren-

reichen Hihlerkomplexeu wie die Fmufoi-svaae

geführt, welcher mit Uecht eine ausführliche Dar-

stellung mit KQeksiebt darauf gewidmet ist, dafs

sie den Weg bereiten mnfs zur Würdigung der

grofsen nur in Beschreibungen erhaltenen Milder-

werke am Kypseloskasteu und ara Thron von

.Vinyklä. In einem knnen Schlnfswurt wird her-

vorgehoben, wie uns dii- ganze Ktiii-t von Homer
bis zur Kraufoisvaüe als ein dui'chuus einheitliches

Bild bei aller Mannigfaltigkeit der Eatwieklnng

entgegentritt, wie diese Einheit sich offenbart

zuerst in dem Prinzip der ränmiichen <iliedernug,

diinu über auch iu dem Geist, der sich durch

alle diese Arbeiten hindurch in der Anffassnng

und Verwertung des .Stoffes offenbart. Die for-

male Durchbildung nimmt dabei noch eine sehr

Üiyilizcü by Google
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nntorgeofdneto SteUnng ein; wir haben es hier,

s:i<j;t Rnimi, im Ornnd noch mit einer Bililer-

schrift KU thoo, in welcher der Gedanke dorch-

am flberwiegt, und die Form nur dm Mittel

mm Anedmck des Gedankens ist. Aber die grie-

chisclio Kirnst bleibt auf dieser Stnfr iiioht stehen,

sondern baut in der folgenden Periode auf weseot-

Kdi neuen Gmndlagen weiter, wodnreh die bie-

herige ddcorative Knnst teils in ihrem inneren

Wesen nmgestaltet, teils ans ihn-r l^i-^lierigeii be-

vorzugten Geltung in die zweite stelle isuriiok-

gedriingt wird.

Ans dieser kurzen Übersicht dürfte es schon

7.nr (ieiifiijf» li(>rvorg<'lu'ii. (lals wir der Fortsetzung

dea opochemucheudeu Werkes mit Spannung ent-

gegensehen dürfen, nnd alle werden mit mir eimg

sein in dem Wunsche, dafs es dem hochbetagten

Verfiisser vergrniiit sein inöfro, veiiif Kunstgesehiobte

zu einem glücklichen Eude zu führen.

Wenn ieh noeh no Wort Ober die Abhildimgeii

beifügen soll, so ist es dies, dnfs dieselben in

zweckmälsigster Wciao ansgowahlt sind nnd ihrem

Zweck, den Text in anschaulicher Weise zu er-

liotam, Tollanf entapreehen.

Calw. Panl Wüniekar.

1. Karl Sartori, Das Kuttabosaplel der alion

Griechen.

S. Christ leohMj De cottabo.

(Sdiluf«.;

WShrend des Btudinme dar äniorieehen Sehrift

ging mir dnroh die Glfite des Herrn Verfassers

eine Hi)iiiier ni.«srrfrition zn, die ebcnfallH den

Kottabos zum GegeuäUinde but, die oben namhaft

gemachte Seiirifl von Chr. Boehm. Einleitung

und Anhang des Schriftchens sind einem etwas

weiteren TtHMiia gtnvidinct: jeno handolr al!;fenieiii

von uusereu (^u*)''*-'» ^ur die Kenntnis der alten

Spiele, speriell Aber Snetons Sehrift nfQi tü>v

ttuq" RkXijfft 7i«»J#f>u' und ihr Verhältnis zu Pulinx,

den Lexikograplieu und Scholien, die AiiiteudiooH

bringen hierzu das Material bei, iudem die be-

treffenden Stellen des Pollnx mit den bei Ensta-

thios erhaltenen Excerpteu aus der Schrift des

Suetou, mit llesych und den anderen Lexiko-

graphen uud iu vierter Keihe mit den bei den

Soholiaeten stehenden Angaben konfrontiert sind.

P. 9 beginnt die ßcspredinng d«;^ K'ott.i1<os, und

hier ist es vornclimlicli ein Kardiiialpnnkt, in dem
der Verf. eine ganz neue Ansicht auftttellt, die

nieht Terfehlen wird, starken Widerspmeh herrw-

smrofen. Indem er uilnilich einen von Loeschcke

aageeprocheaen Gedanken (p. 25) aofninimt, sucht

er zn erweisen, dafs der jm&^c nicht das F^|flr^

eben, da.< die TrXr'enny'S /u tragen hatt«, sondern

die am Schaft augebrachte Schale gewesen sei,

aofwelohe die von oben herobgesehleuderte Scheibe

zu fallen hatte. Seine Beweisfühning ist dabei

folgende: alle au t Iicn t i s dn ii Quellen, d, h. die

Stellen der gleichzeitigen Dichter, nennen als

Teile des Kottabos nnr qdßdoq, nioatnyls nnd
(iäv^ (wobei freilich zu beachten ist, daA das

Fra;;iii('ut des Autiplianc-, Kuck IT unvcdl-

atäudig ist; gerade nach der Krwiilumug dos

Manes nnd den daraof bezüglichen Fi-agen des

einen Sprechers bricht Atheuäus ab und fahrt

mit einer späteren Stelle. ;ift' üXiyu, fort): die

Darstellungeu des xviiafioi auf Vaseubildcrn zeigen

aber nur die Stange, die itJLdotty^ nnd die Sehale
am Schaft (die aber öfters auch fehlt). Nun kam
es nacli dmn Wortlaut des Aiitiphancs licini Kot-
tabos darauf au, diu nMioiiy^ ao auf den fidv^
fiiUsn sn lassen, daTs ein lanter Ton entstand,

uud eben da» mufs der Zweck jener Schale ge-
wesen sein, während das HcrabfillrMi der nlämiy^
von jeuem Figürcheu kaum eiiicu merklicheu Ton
erzeugen konnte. Und sndHeh: itäv^ ist in der
That. nach Ath. XT, p. 487C, ein noi^Qiov tMog,
sujiar ein fidvtji; xtQafKovi; wird nach Nikon hier

augeführt, cf. auch Phot. p. 24Ü, 6. Diejenigen

Steilen der Spateren aber, die von dem t"**^
als von einem rtgoamnoy oder von einer Figur
sprechen, erklärt der Verf. als Mirsverstündnisso,

die gleich jener andereu, allgemein als Irrtum
aufgefalsten Angabe von dorn wsgefSmugen Kot-
tabos mit zwei Schalen und zwei Fignreu durch
die Unkeuutiiis der Selireiber, die niemals ein

Kottabosgeiüt Tor .\ugi n gehabt, entauindeu siud.

Ihm gleiche MifsTerstlindniB mnfs man freilich

au( Ii l>ci Athenäns annehmen; denn dieser hielt

entschieden deu Manes für eine oben am xöttaßoe
augebraohte Figur, wie p. 487 Ü zeigt, uud er
unterscheidet auch p. 667E anadrneklich f$A^
und b-xi'n'tj, iudem er sagt, die :i).üau) i falle zu-
nächst auf die fiavi^g nnd von da iu die Itxdv^
(Robert erkl&rt diese Wnte (Ör einen irrtümlichen
Zusatz eines Grammatikers).

In dieser Argumentation li('<rt si lir viel Bcacb»
teuswertes. Weuu der fiüviji uur eiue Verzierung
des Gerätes, kein notwendiger Be8tandt4il des-

selben war (und dafs dies der Fall war, beweisen
d teh die Vaseiibilder, wo die :t).(i(}itYt nur auf
der Spitze des Schaftes aut liegt), so war seine

ErwShnnng in der Beschreibung des Spieles keines-

wegs erforderlich, während dagegen das Fehleo
dar Xua»^ als eines sehr wessntliehen Theites,



1055 September. WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSIlSCHE I'UIU^WIE. im No. 30. 105G

anfluUen mufa. DeuDoch müchte ich dies nicht

zu stark betonoii; liii auf Vii.-eii Knttiib()Hstiiiidc«r

vorkoiumeu, bei denen die Itxuyif fehlt, 80 mni'ä

tm eine Fonn des Spieles gegeben haben, bei der

es nur tliiranf aiikiim, die nXeinriy^ von der Spitze

lienibzn>clilendern, wiiliren<l ein AnffalliMi auf die

MetalUchale uud eiu Ertüueii der letzteren uicbt

itatt&nd. Wesenlitieber ist, dafe nnt«* den gleidi»

seitigen (Jaellen Autiphancs ganz Ite-<oiiil<'ri her-

VOrhebt, dapH, sobabl die nicifjii/i auf den fiäftic

fiUt, ipötfOi nüfv Ttoi-vs eut.steht. Diu kt aber

nomSglieli, sobald der Manee das FigBrehen ist,

das die nhimty^ trügt. Ein aolcbcs Bronze-

figörchen erklin<it nielir. wenn eine ei>enf'all.>

brouzene Schule daran lienintcrgleitet, und auch

leisten» kann davon nicht; ertönen, weil sie ja

nicht aus der lli'die auf die Figur fTdlt, sonchjrn

iiuniittcll)ar vom Arm der Figur auf deren Kopf.

Was ertönt, i^it nur die Schale; traf jemand die

nid«fnrt^ die wohl in der Regel nnr eine flaiche

Scheibe war (TTiraxtftitioy heilst sie bri AiiH-

fdianes), so tiel sie entweder gerade herunter auf

die davon ertöueude Schale, oder taa wnrde, wenn

man sie au heftig traf, mehr seitirärts geschlen-

dert und berührte die Sebab^ nur am Hände otler

aneb gar uicht. War der eiyeutlielie Name dieser

Schale, die nur bei AthenSna Ine^ beifst, viel-

mehr futt^, so sind damit eine Anzahl Seliwierig-

keiren lu'^eiti<;t. mit denen man bisher nichts au-

Kufaugeu Wulste.

DafBr erhebt sich nnn aber eine andere

Schwierigkeit: wie stellt es denn mit den nenor-

diufjs iiuldi/ierfi ii Kiiftabi>''<,'>'räten, die jciie> >.ehon

früher augeuoaiiuene Muuesligürcheu in Wirklich-

IcMt anfweisen nnd bisher ds gISnaende Bestft-

tigung jener Interpretation betrachtet worden

siiidV l)iT Verfa>ser bi'>|iri<-bt diese (Seräte

p. '27 S4q. der Ueiiie naeli (nur auf die ohne Schaft

gefundenen Manciifignren gihi er nieht ein) nnd

kommt «u dem Sdilnfs, ihil'a die Mehrziihl ilavoii

gar keine Kottabosständer, sondern Kandelaber

seien; was luau bei diesen für die zum Herab-

fallen nnr lose aa^gdegte n3ia«nr^ halte, sei der

urs|)rQoglich mit der Trägerfignr fest verbniulene

Diskus gewesjMi, auf den ilie Lampe gestellt wurde.

In der Thai sind von den 7 Stück, die bisher

als Kottabosgerilte beaeiohnet worden eindt meh-

rere sehr zweifelhaft; von den publizierten 5 (die

beiden von Monte Lnce sind noch nicht abgebildet)

ist der ans dem Grabe der Volnmuier (bei

Gouestabile tav. XIV 5) mit seiner Mchnsahl von

Sehaftseheilicn sieher kein Kottabos. suudern ein

Kaudehiber; und das von Higgiu» iu der Artliü«)-

logia LI 2, Taf. 13 publizierte Stück aus Xaukratis

ist wohl auch nichts anderes. Beim Münchener

Kxemplar, das Higgius S. 3U5 Fig. 3 abbildet,

iSlst der Berieht von Loesehcke (bei Boebm p. 38)

die Zugehörigkeit der sog. TiXcirtriy^ sehr frag-

lich ersebeinen; auch ist der von Boehni erho1>eno

Eiuwaud sehr bemerkenswert, dals hier die nXü-

artyf anf doppelter StBtae, nümlieh anfKopf nnd

Hand der Figur aufgelegen hat, also ein Hcrab-

si'hli'udern durch dif /.mu'S nielit so leicht mög-

lich gewesen wäre. Lud wie beliebt gerade bei

den Etmskem es war, die obere Spitie mnes

Kandelaberseliafti-s durch eine Figur zu schmücken,

davon bieten 'l'af. .')()—
.'i.'"» vom I. Bd. des Mus.

Gregor, eine Menge von Beispielen dar. Indessen

selbst wenn man einige der ab Kottabosstiinder

bezeichiieteii (Icräte streicht, so bleiben doch

mehrere, mit Figuren veraierte Exemplare übrig,

bei deueu ihre Verwendung beim Kottaboa sehr

wohl mSglieh ist, wie aoeh der Verfl ngiebt; et

fragt .sieb nur. ob uns dies da.s Tlecht giebt, die

darauf beliudlicheu Figürchcn ah &laaes zu be-

zeichnen, lob meinerseits neige zn der Ansicht,

dals diese Art, den Kottabosstünder zn verzieren,

speziell etniskisch sei, da diese in viel böhercra

Grade die dekorative Verwendung der mensch-

lichen Fignr liebten, als die Griechen. Der grie-

chische Kottjibosstüiul' r war zur Zeit der streng-

rotfii;urigen Vascnmaleiei niebt nnr. sondern am h

noch zur Zeit des Aristophaues nud Autijdiancs

nnr ans Hehaft, ^aßäo^, Sobeibe, nl6ffr§jri, nnd
Schale, fnaij^. bestehend; ilie Etnisker fiigten

dann, ilcm bei ibiieu bclielifeii 1 >ekiirationssystem

gemäl's, die Figur anf der Spit/.e hinzu. Die

sfAteren Grammatiker aber, die das Spiel ans

persönlicher Anschauung nicht kaimteu, lielsen

sieh durch das Zweideutige, ibws iu dem Worte

fuetij^ liegt, vielleicht auch durch die naive Frage

des einen ^reehers bei Antipbanes (v^ mnt^
nQotOrfftt »ai Mdviii iig ma^ff) oix;^'//;^;) verlMten,

in dem Manes eine mensehlielie Fignr zn sehen;

nnd es i.st nur eine weitere Konseijueuz dieses

Irrtums, wenn Scholiasten, wie z. B. zn Arist.

l*ae. 1_'44 oder zu I,ue. l/cxiph. 3, daraus ein

TiQÖatouoy machen, zu welchem neuen Irrtnni viel-

leicht der Umstand Anlafs bot, dals im römischen

Kunstgewerbe Kuidekbar mit BQsten ah Be-
krönting >ehr gewöhidich waren (vgl. z. B. lloox

II. Barre, iiurcul. u. I'ompeji VI 3. 10. 25).

In einem nidit wesentlichen Punkte weiche

ich von dem Verf. ab. Boebm will nämlich beim
Kottabosstünder auch darin eine Nnehahmnng dt«i

L«'uchter8 erkennen, dals der ftwiit, also die am
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Scbaft aagebrachte Schale, den nn FuckellmUern

fiblioben Sohalea naobgcbiidet »«i. Allein hier be-

Und «in sehr weieoilidier Unterwbied: die Sdiate

der Fackelhrtlter war in der Re^el iiiich obrn

offen, damit die verbrannten «Stücke der Fackel in

ae bioeinficlen und die Ilaud davor geschützt war;

liiiigegwi war d«r fia»^$, wie diejeaig«a Abb3-
dmi;Teii, ;iiif deneii pt-rspektiviselie Zeiclinnng vt-r-

Bucht iitt, zeigen, nach auteu offen; und er

mn&te andi k> gMdlt seio, denn die nlAniyt

durfte nicht in die Schale hineinfallen, sondern

miifste diirüber hinweg zn Hoden gleid-ii. \N'är('

die njiäanyi in die Schule gefallen, so konnte os

nnr einen knrzen, sogleich wieder Tersehwindendea

Ton geben, da tias Weiterschwingcn der Schale

ilnreli die darin liegon<le Schellte verliindert wurde:

schlug aber die nXäatty^ blol» auf diu ächule auf,

K> eHidhnte diese, and zwar, je nachdem sie ge-

troffen war, starker und ISuger oder schwacher

und kürzer; und darauf kam ea ja bei dem Spiele

besonders an.

ZQrich. H.

liegt im wesentlichen in der Schwierigkeit einer

richtigen Abschätzung und Verwertung der

Quellen.

Unsere (Quellen sind verschiedener Art niid

lückenhaft, deshalb müssen sie kombiniert benutzt

werden, natürlich nach Malsgalj« ihres Wertes.

Dies bedarf keines Beweises. Eine isolierte Be>

traehtnug dei' !>r lIUlMl kann also eine I'Iiitseliei-

JL WeibmanD, Die seenisrho Auffflhning der
grierhisclioti Prainen des T). .lahrhunderts.

München, Cliristiau Kaiser. 18»3. 80 ä. in 8".

A 1.80.

Ernit Bodensteiner, St <Mi i>i(-lin Fra^^i n illier ilcn

Ort des Auftretens und Abgelieiis von Scliau-

Spielern nnd Chor im ^griechischen Drama.
Besonderer Abdruik aus dem neunzehnt<Mi Sufiple-

nieutbaudc der Jalirbüeiicr fUr klassische rhtlulugic.

Leipzig, Teabncr. 1893. S. 639—808. 4 UK

Siward Gapps, Vitruvios and thc Greek stagc.

8.-A. ans dea Stndies in Classical Thilology, vol. I.

CUeago 189S. 23 8. in S».

nie beiden ersten Arbeiten sind Müiiclieiier

Dissertationen und als Aufiiugerarbeiten auer-

keuueuawert. Sie kommen nach einer Prüfung

der Dramen zn dem Ergebnisse, dafa flchanapieler

nnd Chor im griechischen Thcat«r anf iletnselben

Standplatz agierten. Nach Uodenstciner war dieser

die Orchestra, nach Weifsraann ein fQr dos jedes-

malige iSpiel über der Orcliestra aufgeschl^^nes

niederes <ieriist. iHiilcnsteiuers Arbeit /i-iclmet

sich vor der Wcilsmunus aus <lurch umfaüseudere

BaiQeksiehtigung der Dramen, systematische An-

ordnung des Stoffs nnd gröfserc I ni^ielit. Wer
clni' revidierte Sammlung der in !5i't nu lit koiu-

|

mendun Dramenstelleu für nötig eracht«u sollte, i

wird rieh Bodensteiner zn Dank Terpflichtet f&hlen,

der sie im Anhang jpebt. Zur Entscheidung der
j

anfgi worfeneii Frage tragen aber diese lieiden
j

Arlieitea nichts bei, auch die bessere nicht, ein
|

Krgebuis, das Tonrasznsagen war. Der Grund '

duug nicht bringen. Die beideu V erfuaser, die

umgekehrt zn urteilen seheinen, widerspreehen

sich viclfacli selltst, iudem sie andere Quelleu mit

zu Rate ziehen. Niitzlicli kniiiitc eine sole!i<' Ar-

beit nur dann sein, wenn sie den Zweck einer

Vorarbeit verfolgte, dafe heifst, wenn sie, ohne

jede Uüeksieht auf eine später zu veranstaltende

Kombination, mit der allergpir-teti Uiiltefangen-

lieit alle Mr»gliclikeiten der Interpretation gleich-

niüisig ins Ango fafste. Von dieser Art rind aber

die vorliegenden Arbeiten keineswegs. .Abgesehen

von iliri iii Drängen nach l'^utscheidung. felilt e»

beiden Verfassern au genügender Unbefangenheit,

Bodensteiner mehr als WeiAmann, obwohl jener

sich seiner Unbefangenheit rühmt. Dazu kommt,

dafs sie, wie es ja liei Aufilngcrn begreiflieh nud

vci-zeihlich ist, bei ihrer Exegese eine ganze Ueiho

Ton Mi^lichkeiten aniser acht lassen.

Dies ist im allgemeinen zu bemerken. Im
ein/.ehien Hillt znnäehst anfdii' iibiTtrielfenr Wert-

sehätzung der Dramen uls (Quellen. Hierüber habe

ich mich aehon bei der Rezenrion der Pickardsohen

Abhandlung iu dieser Zeitschrift lS'.(-2 No. 42 aus-

gesprochen. Doch kann ich noch etwas hinzu-

fügen. Was die Dramen direkt lehren, ist aller-

dings mai^beud, mag es durch sonstige Zeo^
ni-<<<e bestätigt werden oder nicht. Es wKre OUT

zu wünseheu, dafs alle die, welche diesen Grund-

satz billigen, konsequent TerfBhren. Leider ge-

schieht es nicht Wo es sich darum handelt,

die poetiselie Teehnik festznstollon, die über den

Satz- und N'ersbau hinausgeht, da hat man kein

Ohr. Blifsluugene Versuche sind ja genug gt>macht

worden, aber es sind doch auch wirkliche Fakta

konstatiert. Alles dies in Hansell und Bogen zu

verwerfen, ja sogar zu bewitzelu, ist ebenso billig

wie wissenschaftlieh unberechtigt. Bei unserer

Frage handelt es sich nun aber nielit um die

poetisi-Iie Technik, sondern nin die 'l'echiiik ilcr

Aufführung, ein wesentlicher Lut^irschied, der zum
Schaden der Sache bisher onbeachtet geblieben

ist. Dals Diohterwort und AuflQhmng sich über-

all decken, ist eine kühne Vor nw^etzung, für (Ite

uns jeder wissenschaftliche Uoweis fehlt. Mau ver-

suche doch einmal nach dem Shakespearetezt sich

Üiyilizcü by Google
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die ursprüngliche Anffiihrnng der Sbakespeare-

dniraen xn Tergegenwärtigeu und vexgleidke erst

liiiitcrhor die Nachriehten, di« wir aber dieselb«

hiilx'ii. (l;inn winl man woM orlvonncn, wie jrering

der Wert unserer subjektiven Überzeugung ist.

Ooeb davon abgMoben, die Haltlosigkeit jener

Vorannetnng inrd dugdegt schon darch den

Nacliweis einos einzi<^cn ppfrontoiligcii Falles.

Dieser Nachwci.s ist von mir crbmcht: der Wort-

laut im Aafimg des Fromeibeas etebt niebt im

Elnklung mit dem Erscheinen der Okeatiiden.

Bodeust«iner ist uuabliäufjif^ zu dem gleichen Er-

gebnis gekommen, aber aus subjektiven, für uns

also nicbisweniger als swingenden GrQnden.

Weitere Fälle werden sich ohne Zweifel noch

aufdecken lassen, wozu eine Vcrgleichuug der

beiden vorliegenden Arbeiten wohl uQtzlich sein

dfirfte. Doch gleichrwl, wenn es aneh niebt

gosflichcn soIUr, <() viel steht fest und niuCM fest-

gehalten wenlcn: die (Jreuzlinie zwischen Nicht-

illusion und erstrebter Illasion im griechischen

Drama ist für nns unbestimmbar.

Wie auf die Primien zu viel, l^gßU die beiden

Verfasser anf die schriftfltellerischen SSmgnisse zu

wenig (.iewiebt. Es WM sogar anf die Gegner

der Vorwurf der Orthodoxie. Nnn wohl, ja, wir

glauben iillerdiutjs: wir «^laiilten an das, was

Empiriker iu ihrer Kurzsiebtigkeit negieren, wir

glauben anob an die UnsuUtogKobkeit aHer empi-

rischen Wissenschaft, aber auf philologischem Ge-

biete glauiien wir nichts, einzig und allein djis-

jenige unsgeuommeu, ohne v/n^ die Philologie

aufbort Wissenschaft sn sein. Ungefähr das, was

ich meine, drBekt KirchbofT einmal, wenn mich

meine Krinnerung nicht täuseht, so ans: Kine

Oberliefemug ist als irrig erst dann zu verwerfen,

wenn der Grund des Irrtunifl dargelegt ist Das

ist ein Grundsatz, der, wenn auch für die \\\-

gemeingiiltigktit etwas modifiziert, die Basis

unserer Forschung bleiben mul's, soll diese nicht,

woin sie neigt, in gelehrtes Phaniarieren ans-

arteu. Und nnn zur Anweiulmig. Pollux greife

ich heraus. Fr |>riUpnili< rt, Nachrichten ans gut

attischer Zeit zu geben; seine Bemerkungen über

die alte KomOdie weisen allein sehon darauf, des-

gleiehen die über den Chor, und anderes mehr.

Wie darf man da ohne alle und jede Hegründung

sein Zeugnis für die altattische Zeit verwerfen?

Zeitgenossen sind ja bessere Zeugen« wenn sie su

haben sind; aber sie sind es nicht immer, und

andere Zeugen sind auch Zeugen, müssen anch

Twb5rt und gewürdigt werden. Kein Richter

bat das Recht, sich mit blolser VerdSobt^ung zu

begnügen. Es ist zwar selbstversläniUich, aber

wegen der vielen ürteilseehwachen sei ee doeh

aiisdn"H'l<lich hinziigefilgt, dafs mein Tadel sich

nicht bezieht auf die Verwerfung <lor Zeugnisse

überhaupt, sondern auf die Verwerfung ohne Be-

weis. Mir braucht niemand die Lehre an geben,

dafs viel Plnnder iu der Überlieferung steckt;

mir wäre es recht, es würde mich sogar freuen,

wenn man die Hälfte der späteren Zeugnisse oder

swei Drittel oder noeh mehr als irrig nacliwiese;

aber nachgewiesen iniils es werden, mag der

Nachweis mit so vielen Unanucbmlichkeiten ver-

bunden sein, wie er wolle. Die Physiologie

sehrickt fW der Analyse der Exkremente nicht

zurück: iitid es ist wvht so, denn es ist ihre I'Hicht.

Weiter aber, wie darf man deuselbeu Zeugen eio-

mal als glanbwBrdig erkl&ren und das andere

Mal verwerfen? Was PoUux beispielsweise vom
Ekkykloni lehrt, «las s.ill gelten, nicht aber seine

Angaben über Periakteu und dergleicheu. Wo
bleiben wir bei so wililtartieher Autwalilf Et
scheint mir nützlich, was ich meine, so sebroff

als möglich auszudrücken; deshalb sei es gesagt:

Kklekticismus ist Akrisie. (ScLlurs lob;t.)

K. Abieht, Obersicht ttber den Dialekt des
llcrodutos. 4. Anfl. 1893. Tenbner. 4S 8.

A Ü,5Ü.

Dies Büchlein bringet auf den ersten 30 Seiten

die Einleitung ans dem 1. Hefte der Bchulausg^ibe,

welche das Leben, <las Geschichtswerk und die

Sprache llerodots behandelt, von S. an folgt

die Übersicht über die Abweiehuugen des Hero-
doteischeu Dialekts von dem attiscbeo. Der erste

Teil unterscheidet sieli iiielit wesentlich von den

eutsprecheudcu Abschnitten anderer Ausgnbeu, im
Bweiten Teil aber sehen wir den Verf. anf dem
(«ebicte, wo er von ull' U I li rausgebern die griiud»

liehsieti Shidien geiiMcht hat. In Saelicn des

Dialekts gelten ihm die Hss. nicht als malsgebend,

so verwirft er die Formen der Verba anf ew,

welche nach ilcr Flexion der Verba auf *« ge-

bildet bind, desgl. die Kontraktionssilbe tv bei

den Verb, auf <m, obwohl sich in den Hss.

solche Formen finden und manche Gelehrte, wie

V. Härtel, Abrifs der Gr. des hom. und her.

Dialekt:«, Leipzig, Freylag, 188S. .S. jj,

Uielitz, Horn. Formcniohrc, Alteuburg 18b7,

8. 1*2, sie in Schutz ndmien. Da Herodots Sprache

sicher ans einein Gufs war, so thut man wohl,

dein Itewähricn Kenner seines Dialekts auch hier

sich anzuschlielseii.

Liegniti. milu «onlL
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P. estbye, l»ie Schrift vom Staat clor Athener
iinil diu attisrho Kithchic. ('Iiri>ti;mia, Videii-

skabs Sclskabs ForbaDdlingcr for lt>93. Cbristiauia.

In Konnminion bei J. Dybwad. 45 8.

Dieser rnhige methodisehe Beitrag «am Ytr-

staadnia ilor Schrift ^^iclit zuniiciiHt eine Wider-

leguu<; ihr AiigrifFe lUilila (s. iVu-m- Woclieusclir.

IbU'i, Ü4ü) gogeu die Kuhtheit der .Sclirifi. Diu

Äl^abe der HekteuMMrier von einem Sechstel des

Ertrages (e. 2) sei zumal bei Erbpaehl und netx u

andon'ii Froiulieiistoa iiieht ppring; es rj-älu. i K> !i

UinHichtlicü der Ertragxftibigkeit des liudeu», der

Arbeiisknift nnd den Minimam fBr den Lehens-

iiiiti rlialt jjewiss»' Grenzen. Lehrreich sei hierfür

das Heispiol der Politorea (Cato d. r. r.

Mominseu, röin. Geücü. 6, 841). Dio Drukuiiiscbe

YerfiMsnng (o. 4) sei nieht das Bild jener wahren

VertiiHsung, die die Oligorchen geg-n V.uih des

f». Jiihrh. sich ausmalten, sondern die MittfUtnfV

in der Eutwickelung vuu der Ueitchlechterlicrr-

sehaft rar solonisehen Demokratie (Arist. Pol. 4, 13).

Die Hypothese von der Antor«chaft de« Ilerakleides

Lcnilxis fillire zu sehr verwickelten Konsequenzen

(lierl. l'hil. Wocbeuscbr. v. 8. 10. y2). Die Schrift

sei Tielmehr ariBtoteliscb, denn in ihr dente nichts

auf eine uaeharistotelinche Zeit, nicht z. Fl. ilio

Krwähnung von 1'2 l'iiyieu (c. "21), dio durch das

HestelicH der 12 Trittjen völlig motiviert sei

(Plai Leg. 5, 14). Dar veranderie Wahlmodos

der Strategen (>. (II) erlanl)e Ql)erhau|it loine

zeitliche Heatiniuiung. Der Vcrfttaser keuue nur

die atlieuiscben Zuatünde des 4. Jahrh., nicht den

Bau von Penteren (325/24), nicht die Verfawaug des

Antipater (:l2-2), nicht den Verlust von Samos (322).

Je inelir lii'li/ion flioser Art /usainmengetragen

wOrdeu, um so mehr W abrsnbeiuiicbkeit gewinne

es, dafs die Sehrift wirklieh in der 2. Hälfte des

4. Jahrh. verfalst sei. Ein solches Indiz bringe

auch die Erörtcrniii^ üIht die attische Kpliehie

c. 42. indem diese auf Grund der l>ekaDutcn Ab-

handlungen nnd wohl s&mtlieher Belegstellen, aher

mit freiem Urteil in ihrer Kntvriekeliin<r dargelegt

wird, ergiebt sieh ihre völlige V'erscliietlenheit in

der makedonisch - römischen Zeit von der des

5. nnd 4. Jahrh. Ursprünglich habe d«* Kern

der ganzen Abteilung aus Söldnern bestanden,

welche die für die AusbiMung der Hekrnten nö-

tigen C'adres abzugeben hatten; die l'eripoloi

wiren keine blolhe Gendttmerietmppe geweeen.

Im 4. Jabrh. machten die körperlich tüchtigen

Burgersöhne eine zweijährige Dienstzeit durch.

Ihre Eintragung in die ätammrollo mit dem

18. LebsosjiJir hat di« Anfnähme in das Corps

nnd die privatraditiiche Mündigkeit zur Folge.

Das Kontingent jeder Pliyle unterstand einem

Sophrouisten (('.I.A. II ftSl: Köhler, .\litt. d.>

dcutscli. arcb. Inst. IV 327; Huil- de corr. bell.

XII 148). Die Ephebie der mak.-r5m. Zeit ist

besser bekannt. Die Cbuugen unter fest ange-

stellten Lehrern {'tta()oi(tl,iiji. 6n).i>tucx(>i. axov-

ttai^f, to^viqi, iiatantktatftii^i statt der «Irei

letaten in der Kaiseraeit der ir^iui>v) sind nur

noch Sportsübungen; das Schwergewicht ist anf

doli l ntvrricht in wissenschaftliehen Lehrgegen-

stüudeu verlegt. Die ilekrutiemng ist geändert,

da auch Ansiinder immatrikafiert werden, eine

bestimmte Altersgrenze ist nicht festgehalten,

die Dienstzeit dauert nur ein .I ilir. Das I'riiizip

der Freiwilligkeit und die bedeuteuden Ausgaben,

namentlich für Opfer nnd Weihgesehenke, var>

liehen der Institution eiuen aristokratischen Cba-

rakt.-r. Diese Umwandlung war bereits ;iO.')/4

vollzogen (Köhler a. a. O.), während der zwei-

jährige Dienst noch 334/33 obligatorisch war

(I uu. irt, bull, de corr. hell. XIII 253). Fallen

die Malsiiahmen zur Tnige^taltung ih> Corps in

die Zwischeuzeit, so ersebeiueu sie als tlie Wir-

kung einer nach der Sohlacht von Chaironeia nnd

melir uoch nach dem lamlscbeu Kriege unver-

meidlichen politischen lleHignatiou Athens. Schil-

dert nnn c. 42 der nok. liuf. dio Zustände im

Oorps vor 305/4, so sei damit ein weiteres Ar-

gument gegen dio siiäte Abfassung der Schrift

gewonnen und müsse derselben volle historisebe

Autorität zuerkannt werden. Was lernen wir

nnn Neues ans ihr? Die Form der Bpheben-

dokim.i>ic, das nc^telicn des Ko^meteiiaiiites -clion

im 4. Jahrb., den Wahlmudiis der >Sopbrouisteu,

die Existenz zweier Paidotriben nnd des Katapel-

taphetes, den Ort des Standquartiers der Epheben

(zur Unterbringung der Phylcnkontingcnte s. Arist.

Pol. 1331a), die tbutsächliclic Beachräukaug der

erlangten Mündigkeit während der DienstseK. —
Dies der Inhalt des zweiten Teils der Abhandlung.

Zum Sehlufs erweist der Verf. die Aiisetzung des

Geburtsjahrs des Demostheoes auf Ol. UU, 4 «
380 V. Chr. (Dionys. Hai. ad Amm. 1, 4) als un-

möglich; Demosth. würde beim Einschreiben in

die Stammrolle erst fünfzehn Jahre gezählt haben.

Würe dem N'erf. Keuyoua dritte Ausgabe schon

znrHand geiresen« wbden mnselne Bemerkungen

übertlüssig geword«! BCitt.

Kottbus. 8(dwsider.

Kellner (Juliann Baptist), Der licilige Ambrosius,
liiscbof von Mailand, a's Krkiärer des Alten Testa-

mentes. Ein Beitntg zur Üeschkhte der bibliscben
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Kxopcsc. GckrOnte Proisscbrift. Regousburg 1893.

Vcriugg-Anstalt voim O. J. Manz. 8<>. VIII,

187 8. 2 A
Die vorlit'jiendo S<-hrift wunle von dor thfo-

logiüchou Fakultät der Lluiversitüt MQiicheu luit

Tollem Rechte als eine befriedigende Bearbeitnng

des Ton ihr für das Stndirujalir IHSr) SfJ pestclltr-n

Preisthemas 'Es sollen die Lebtungou «les heiligcu

Ambrosius auf dem GeUete der alttestameotlicbeu

SohnfterklSnmg dttj^gesteUt wraden* erU&ii and

mit dem Preise «jekrönt. Sie zeugt von griind-

Kcher Vertrautheit mit den ächrift;en des Ambro-

sius und seiner griechischen Gewäbnmänuer, sowie

von tSchttger, wenn meh siebt ISekenloser Keunt-

iiis rlcr iieucreii Littcratur, und liercrlitii^t zu

güuütigeu lloü'uu Ilgen für die weitere wissen-

scbAffcKehe Entwickelnng des Verf., der seinen

im Vorwort geänfserten Plan, den Mailänder

Hisfliof 'inich ;ils ntMitestameufHchcn Exegeten uoch

iu Betracht zu ziehen' hoffentlich zur Ansfuhmug

briimen wird. Nach einem einleitenden Über-
Idii'ke über die aittestami-utliclie Exegese vor

Ambrosius und deu Lobeni^g.uig des letzteren

gelangt im ersten Teile die Stellung des Kirchen-

Taten cn den iaagogisclien (Kanon, Tnspinttion,

Text uml Übersetzungeu'i und liermeiieiitl>(l)<ii

(Scliriftsinn bez. Schriftsiuiie, Metliodi' der Er-

klärung, Verhältnis des altou Testamentes zum
neuen n. s. w.) FVagea, soweit dieeelb«n sich auf

(las alte Testament beriehen, snr Behandlung,

worauf im zweiten seine einschlägigen Werke
(Ilüxueiiierun, de paradiso u. s. w.j einschlielslich

der ezegettsehen Briefe und der gelegenflieh ein-

gevtreaten Erklärungen alttestamentliclier Stellen

der Reihe nach besprochen werden. Auf (irnnd

dieser Hetrnclituugen, welche manche ueue Detsiil-

ergebniase, besonders fOr des Ambrosins Yerhiltois

zu seineu grioelii-ielien (inellen, zu Tage iordern,

falst Kellner S. 183 ff. sein Urteil über die exe-

getischen Leistungen des Mailänder Bischofs da-

hin xosaramen, da(s derselbe die SehrifterklSnug

nicht um ihrer selbst willen Erepflegt, sondern

'fast ausnahmslos' in den Dienst der l'aränese

(allerdings mit trefflichem Erfolge) gestellt^ dafs

er Ober der hauptsSehlich nach Voigang des

Orif'enes stark betonten alleiiorischen Erkl'iriin!'

nicht die Ermittelung des natürlich-historischen

Sohriflsinne« t5I% veniaehlässigt, und dafs er

farofat des engen Anschlusses an seine Uewähr^i-

männer (Philo, Origeues, Biusilins, ferner llippo-

Ij'tus und Pseudo-Josephus), der schon durch

seine mangelhafte theologiaehe Vorbflduug ge-

nOgend entsclinldigt wird, seinen exegetischen Er-

ürterungeu ein iudividucUcä Gc2)ruge zu verleihen

rerstanden habe. loh kOnnie mioh damit be-

gnügen, meine Zustimmung m diesem Qesamt-

resultate zu erklären, aber um einerseits dem
Verf. zu beweisen, dals ich seinen Ausführungen

mit Aufmerksamkeit und Interesse gefolgt bin,

und anderseits den Lesern dieser Zeitschrift zn

zeigen, dafs eine Besprechung der anscheinend

rein theol<^ohen Abhandlung in einem philolo-

gischen Oigane nbht musotiTiert ist, eilaaba ich

mir, einige l>ei der Lektüre entstsadeiw Band-

scholieu hier folgen zu lassen.

Oer Abschnitt Ober die jüdisch-alezandrinische

nnd die altchristliche Exegese des alten Testa^

mentes (v«;!. lies. S. 2, wo richtig auf die allegorise'ie

Homererkläruug hingewiesen wirdj hätte durch

besonnene BenBtzung von Edwin Hatchs dritter

Hibbertvorlesung (Grieoheatum und Christentum

S. 3fi ff. der Übersetzung von l'reiisehen) 'Cirie-

chische und cbriatliche Auflegung belebt und

ertieft werden kSnnen. Vgl. jetzt ancb B. Norden,

XLX. Supi.ltiu -Md. d. .fahrbb. L Piniol. S. 385

Anm. 1 g. K. S. "21 Anin. H vennis><e ich den

Hinweis auf die wichtige .\bhaudlung von J.

Friedrieh (Sitzungsher. d. bayerischen Akad. 1888,

.'i I ff. I, in welcher dem Papste <.;elasius I. der

uaeh ihm bemiunte 'Index' abgos|iroclien wird.

Die 8. 23 Anm. 3 citierte cuhortatio ud Oraecos

hat nichts mit Jnatinns Martyr an sehaflPen; vgl.

Dräseke, ApolUtiario.s von Laodicea, I^eipz. 1S;)2

(Texte und Untersuch. VII A. 4) S. 8.3 ff. Ülier

die lateinische Bibel des Ambrosius (S. 28 f.)

existiert meines Wissens keine grSTsere Arbeit

neueren Datums, SO da6 man es dem Verf. nicht

verübeln darf, wenn seine .Xtigaben etwas dürftig

au-gelälleu sind. Ich mache ihn aber auf die

Dissertation von H. Best *de Cjrpriam quae fe-

runtur metris in heptatenehnm' (Marburg 1802)

aufmerksam, in welcher p. 37 ff. der Nachweis

versucht wird, dafs die Genesis des Galliers Cv-

prianus vielbch mit dem Lyoner Pentatendi nnd
.\ugustiuus, die übrigen (eben deshalb von Best

einem anderen Dichter zugewiesenen) Bücher da-

gegen mit den alten Würzburger Fragmenten

(1871 Ton Ranke herausgegeben), Lnoifer und

.\iubrnHius iibereiustitnnien. Zu 8. ß!) bemerke

ich, dals Ambrosius, dessen gründliche Bibel-

kenntnis ich abrigens nlehi herabsetMa will,

zwar 'keine Verlial- und Realkonkordanzen*, Wohl

aller saelilieli geordnete SteIleiis;\i!iiii!üiigon von

der Art der vieibeuützteu te.>tiiiiuüia l'^'priuus

zur Verfligung haben konnte; vgl. llerae eritiqne

1890 n p. 3G7 n. 1. Zum Ansdznek '«rangdinm

Üiyilizcü by Google
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xoTrt ,-/oi'x«»»* im sog. Ämbrosiaster (S. 72 Amn. 2)

vgl. Archiv f. latein. Loxikogr. IV 260; Schepfs

m PriMillian p. 186; Tjoeif. de non paro. 25

p. 2r)3, 22 H; Zeno W-run. tnu t. II «, 3 p. 151;

II 14. 3 p. 188 <.!; An-,', c. epist. fuutl. 10 p. 2().''>,

Ii) ^ycbu. I>ie liebuuptuug 'jedeufalls war sie

(d. h. die Abbiagigkeii des Ambromoi im Heza«<

ineron) iu Bezug auf Origen»« rinr ininimnio'

(S. 16) ist kaum haltbar. Ein Kenner wie Paul

Wendland bat die Obereinstinituuugen zwischen

den HaillUider Bieebof tiod Ph>ko]niii von Oasa
(Kommentar rnr t5ene><is1 nnf t;<M<i( i;is:inie Be-

untzaag gerade den Origeiies zurückgeführt (I'liilos

Sebrift aber die Yonebang, Berl. 1892 29).

8. 9<) (vgl. 7'^) hätte erwäbut werden mfiteefl, dafb

es <leni S<'liarf Idicki' Harn;ioks geglückt isti ans

der >S<!lirift de paradiuo »ieben ueuä BmehatBeke
der Syllogismeii des ron Arabroeim belSmpften

Gnoatikers Apelles horansz\t,sehälen (Texte nml

l'iif. VI A S. 111 ff.». .\iif der nämlichen Seite

Auiii. ,i Ix ilarf die Ucuiorkuiig, dal» l'biloa i^uae-

tttones in geiiesim nnd in exodrnn hinr mebr im
Armenischen vorbanden' seien, einer /eitgemiirHen

llemodur, nach'lem Vtokanntlicb Wendland beträcht-

liche Teile dieser 2?cbrift im oben erwähnten

Oeneaiakommentare dee Prokopias Ton Gase »nf-

gefuudon bat (\eu entdeckte Fragmente Tliilos,

Mi rl. IS'.M S. 21» ff.). S. IJl f. wäre ein Hinweis

auf die treffliche Arbeit von Funk, (Jeüciiichte

des kireUicben Zineverbotea (TQbingen 1876), am
Platze gewe.'ien, in welcher S. (5 bestimmt hervor-

gehoben wird, dals die Väter*) keinen l'nterscdiieil

zwischen Zins und Wucher machten. Zu .S. 1G7

(Bedeiimig der Anrede *frater* im Briefe eines

BisehofH^ vgl. jetzt Augoit Bogelbrecbt, DasTitel-

weseu bei den spätlateinischen Epistolographen,

Wien 1893. - 8. 14 Anm. 2 hütte Tb. Förster,

der Verfiaiaer d«r aeoesten znsammenfiusenden

Monographie iilier Ambroj^ins, eine andere An-

erkennung verdieut, als das sunderburc Zugeständ-

nis, dar« er 'anch als Protestant die grofsen Vor-

züge dieses Bisehofs zu schätzen' gewufst habe.

Sein Buch steht ja wissenschaftlich hoch über

dem Bauuard - Hittischen lieiligeubilde. S. 15

Anm. 1, 16 Anm. 5 n. ß. wird neben dem yer^

dienstlichen Werke von Kaulen die ^Binleitnng

in die kanonischen Hiiclicr des Altci» Tcsfamentes'

von Schenz angeführt. Dieses Machwerk, dessen

UnsnlSaglicbkeit alsbald Ton bemfeneo Kritikern

) 'Die iiltente .Stelle ^iiKca ilas ZiiisiM'hmen in iler

«liristliiluMi Kirche' steht nacL Iluniiuk, Ti'\fe inid Unt.

IX 2 (2. Anfl.) 87 in der nenentdeckten Fetnuapokaljriise

§ 81 & 1«, 28 H*.

dargethan wurde,*) sollte in einer wissenschaft-

lichen Arbeit ebensowenig citiert werden, tüs der

belle BlMrimi dee Abb< Fonrritoe**) Ober Homers

Kntlehnungen aus dem Buche Judith, des.<«en

Kellner S. (;9 Anm. 2 gedenkt, ohne ibu als

solchen zu kennzeichnen. Der an der Seite des

lAvins 8. 84 ersebeineade *XeM>linitea* verdankt

seine Existenz wohl nur einem Verseben Oer

S. 109 zweimal genannte Cirammatiker heilst

'Amsianus Messias', nicbt 'Amsins Messias*.

¥!b drSngt mieb, mm Scblnsse der Obenengnng
Au.'^druck zu geben, dafs durch Arbeiten von der

Art der eben angezeigten die Wissenschaft nn-

gleieb mebr gef&rdert wird, ab dnrcb die bei den

katholischen Theologen beliebten Abbandlungen

ftber die Lehre dieses rxlor jenes Kirchenvaters

von dieser oder jener theologischen Materie, die

bauptsSeblieb dra Zweek Terfolgen, eine mOgliehst

weitgebende Obareiostimmung zwisoben den Ad-

scbannngen des zum Opfer erkorenen Sehrift-

stellers und einem Lehrbuche der Dogmatik aus der

zweiten Hälfte des 19. Jabrbandeirta ni «erweisen*,

fifiesbaeh (Oberbajen). Oed Wefmaa.

Dr. S. Fraukfurter, (iraf Leo Thun-ilulu nsteiu,

Franz Exuer und Hermann Bouitz. Beitrage

znr Ocscbicbte der östorr. Uoterrichtsrefona. Mit
,3 Tafeln in Ucbtdrack und 1 Abbildung bn Text.

Wien, Uöldcr. 1893. VIII, 168 S. 3,60.

Aulafs nml ,\tisgaiig>-pnnkt Hir die vorliegende

Arbeit war die Enthüllung des Thun • Exuer-

IVinite Denkmalt ttn ArkwEtonbof der Wiener

LnivenitiU nach der ErSffnnngnitMWg der Pliilo-

logeuversammlnng atn 21. Mai !8:t.''. Der akad.

Seuat hatte offieubar die Enthüllungsleier mit dem

Philologen- nnd SebulmBnneriage in Benebnng

gebracht, um auszndriu'ken, welche Bedeutung «las

durch da.s Denkmal gefeierte- Triumvirat für die

Kntwickeluug von Philologie und Schule in Oster-

reich gewonnen hat. Die jüngeren der jetat

wirkenden österr. Schulmänner haben den Um-
.scbwnng der Verhältnisse, wie er si(di am Ktiile

der vierziger und Anfang der tünfziger Jahre zu

Gunsten des Ssterr. Mittel- nnd Hochsehnlwesens

volixog, nieht miterlebt. Nun kounten sie aller-

dings während der Pfingstt^ge ans beredtem Munde
— man vergleiche die Begriilsungsrede des üster-

*) Vgl. Litt. C-entralbl. 1H»7, m ff. TUbiu^or Theol.

QosrtabcliT. LXX (1888) m ft

**l •Daijrne le cid pfrVerver la ni.\ thidniric (l'iiiter]iretes

et l'K^'IiHu irapoliiiji.stes tils iirni .M. Finirritre " sclm-ibl

ein juiifjcr, in <Icr cxeijerisclicn Ijitleriitiir liereits rühm-

lich bekaooter katholischer Theologe in der Ucvae eritique

1882 I p.4.
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rcichiächcii UuterrivlitKuiiuisterb und dos Prüsi-

dmten t. Härtel — eroehmen, wie die Dinge

heute erheMirli anders stehen, als vor und noch

hu)}»e nach den .MiLr/tiij^on di-.s Jalllc^ ISIS. Den
iStariu uud Drang jener Zeit aber uud den ganzen

hietoriaeheD Werdeproaeft der Netiachnle konnten

jene höbe Begt isttTung atmenden l'edi'ii nur in

i'intT gowissfii l lioischau sohiidorii, dio v'm-

gelieiide Darstellung alles desäeu war l>r. Frank-

furter Torbehnlten, der in dem oben beseiehneteo

Werke ein- i 1 K ist vollen Kommentar zur Feetfeier

geboten hat. 1> selbst nennt sein Hm li nur 'an-

»pnichnlose ikiträge mr (ieHchivlite der grol'sen

Unteiriebtarefonn', weil er vorhat, eine *6eaehiehte

und Entwickcinug des Seterr. MittelschulwesenH*

XU eehreiben. Aber nie sind mehr »Ih diest, denn

sie sengen nicht nur von gewiä»eulmfteui Quelleu-

todiim, Bondem aoeh Ton groreem Gescbiek in

Verarbeitung des mühevoll zuHammengebrachfen

Materials. Gerade dadurch, dal's da» biographische

Moment, durch deu Aulafs geboten, für die Eut-

wickelnng der ThatMehen nmfiusend Terwertet

wird, erlialt die Arbeit < in frischcH Kolorit, weokt

das Intvresae uud erregt beim Leser Teilnahme.

Omnis ezempli documenta in illnstri posita mo-
numento intueiuur, kann man angesichts des uenen

Denkmals und seines Kommentars mit [,i\iiis aus-

nifeu; ist doch ans dorn Kampfe rückführouder

nnd Torw&rtsstrebender Kiemente erst jener Codex
borrn wurden, der in (\tereich noch heute als

die Hasis gilt, auf der das Gymnu.sial- und R^'al-

scbulwescu weitergebaut wird. Der Verf. hat es

Tentimden, den Anteil nnd das Verdienst des da«

maligeu linterriehtsmini.stors, «los < irafen I*eoTliun.

sowie seiner werktbätigen Mitail>eiter, des Mini-

sterialrates Fruf. Franz Exuer uud des aus Stettin

benifenen PlrofeeMne H. Bonifat, an dem sog. Orga-

nintionsentworfe geh5rig festzustellen und abzu-

grenzen, was um 10 verdienstliclier ist, als besou-

«iers bezüglich der beideu liedaktureu Exuor uud

Bonits bisher nicht genau feststand, welche Teile

des Eutwurfin gemeinsamen Heratungen, welche

Teile dem einen oder dem audereii allein zuge-

Bcbriobcu werdeu müsseu. Dem österreiehischeu

Leaer dQrftc Bbrigens noch erwflnseht sein, neben

einer Darstellung des ganzen Entwiekelungs-

proiesses der Mittel- inid lloelischulo seit den

Tiernger Jahren auch näher mit den Münneru

bekannt gemacht zn werden, welche seiner Zeit

zum Einleben der neuen Institution beig(>fragi n

haben, wie Curtius, Urauert. Grysar, Miklosieh,

Vahlen, Mozart, Seidl, Podlaha uud anderen, the

der Verf. selir geschickt in das Zeitbild hinein-

gearbeitet hat. In Exuers Biographie wird über-

die.s ai)fgezeig^> wie die Heibartaehe Philosophie

in Österreich Uoden gewann, nnd es wird dadurch

erst recht klar, wie so der Organisationseilt wurf

so ganz uud gar llerbartseheu Ueist atmet. Was
Bonits Ar Ostelreich geworden, mag sein l^tel

praeceptoir Austriai- l>esagen, was er als Menseh«

Seliulinann uud Gelehrter war, konnte meines

Erachteus uur in diesem Zusammenhange er-

schöpfend diurgestellt werden. Kurs, ich habe f&r

meinen Teil viel ßehruiig aus Frankfurters Buch

geseliöpft und möelit*' es daher jedermann, der

sich für Sehulgeschichte interessiert, auf das

wärmste zur Lektitare empfehlen. Diese wird dmreh

die vonsügliche typographische Ausstattung <les

Buches gewil's erleichtet. Die unferlaufeneu Fehler

(p. III unrichtige Zeitbestimmung des luusbrucker

Philologentagee; S. 17, Z. 6 a. Bemfenen st Be-

rufenden: S. lU, Z. 2 o. '>-2. Aug. st. Ende .TuII;

S. 47 Z. "Jl o. berwahrte st. bewahrte; H. llü,

Z. 1^ o. ihm st. iliu; S. 136, Z. 7 n. vor st. von;

8. U4t Aom. 26 damalige st damalq^en; 8. 153,

Anm. 74, Z. II n. F. -t. Z.. S. MM), Anm. 108 P. 4

st .')) werden in ciuer event. Neuauflage zu ver-

bessern sein.

Wien. J. Im«.

AuszBf^e aas Zeitschriften.

Hciliner philologische Wuchcuschrift 35.

S. lO'JU. A. Ludwieii i»rotf-iiert j:ci;cn Taucrs

Ur/rnsioii S. !t:i«. -S, lU'.M loifi. ,1. II. Sc Inn a I

Kleinigkcito» zur lateiuitcliea bpracligoschichte. Im
Gegensat« sn Ompe, der die YerweBdanir von ilfstra-

herc im Sinne von verkaufen bei .\i»<iilinaris Sidonius

tür eine Entlehnuui; aus der Kaiizlcisjiraelie halt, wird

jrezeigt, dnfs das Wort in dieser Bedeutung; si hun

von Tacittts an im c 'bnuiche war. iLknliches wird

von vclnm b rctsnK n i>im concessus indfcum orrlndi-

tur, von uatales — (ninlicii) irtiieri-, \»n transfn tare

~ mare Iraiccro, vou fabrica — Ucbaudü, von oo quod

ati Stelle des einfaclien r|aotl and von incoBcnrsas nadi»

f^ewlobfii. Weiter /u viifoli,'en sei die Oesciiiehte

des Wortes turbulentus, lun li Molir und (Iru.ue bei

A|)oll. Sid. = roh; Tae. Ann. XIV ,')7 zeigt, dafs tur-

liidus im sUberaeo Latein die Uedeutung von tar>

l)ulentos Obemioinit, nnd so scheint es, dafs tnrbalentns

sich ein anderes Bedeutungsgebiet aufgesucht hat.

Revue de IMnstruction publique eu Belgique
XXXVI :t, 1S93

S. 140— 156. Sitznnjrsbcrichte der Sort^tr pour

le prOiirU Mude« philolopitjm'i» >'l historiqufs in

BrQssol. — ä. 157— 17'J. üh. liouny, Puurquoi et

Iomment Von doit Studier les langnes aneionnes &
l AtliOnet ? S. 173— 180. L. rrcud'homnio er-

gänzt und berielitigt die Rezension des Codex
Bruxellensis von Lstuus Torrentius, deren sich

Üiyilizcü by Google
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Orelli io seiner Aa«gabe der Roden Ciceros bediente,

soweit sie die Rede de imperio Cn. Pompfi 1-51)

betrifft. S. Wocliensclir. lfi'X\ No. H> S. 274 uiul

No. 19 S. 525. — S. 181—193. A. Wagcucr be-

richtet tiber die Insekrift ab« Arylcanda: t.

Wocbemcbr. I81»8 No. SO 8. S51 f. —
Historische ZoitM lnift 71, 1.

8. 1—47. Rob. Poeblmann, Dm roniantischo

Element im Kommnnismnii onciSozialinnM der Griechen.

In der 7.<-\\ diT AiiHiisiiiij,' dos uTiciliiscben Volkes

entvii-kellua .sich diu pbilusupiiiiächen Staatstheoriceii.

Piato scbiidcrt in den Gesetxen den ICnsterstaal, von

dem Aristoteles mit llecbt Siii-t , dafs er die Quelle

alkr t'bel durch Aiifhibiing des l'rivateiK'etituiiis ver-

stdpfcn wolle. Dikacarchos voii Messaiia ftlhrtc einen

Beweis, dafs die Knlwiciielaug des Privateigentumes

Abfoll vom Natnrgesetio sei. Bas Oinck des Natar*

znttandes infst sich ohne Gewalt nil-ht herstellen und

ist nur eine Diclitnng, die I'lato aueh in der He-

sehreilmnu <lor athenischen Vorzeit verwendet hat,

nach ihm Juinbnlus bei Diudor (II ö5 sqq.) in der

Schilderung der KlQcklichen Inseln. Noch weiter gehen

Thcoporap und Ejdioros, der in dein Skylhenvulke

das Ideal findet Die anderen idealisieren Sparta,

zaerst Isolirat««, naeh Ephoros aacb Polybios und
die Stoikeri ferniT rintmch im L\kiirir(is. Anrli im

guten alten Athen timlct Isokratcs iIms Iilcnl, abor

ohne geschichtliche Methode, die ttberbau]>t in <li( >< n

Tbeorieea sieht so finden ist, — S. 167—174 „No-
tfaten und Nachrichten" (ncn eingerichtet) Aber Alte

Gesiliidite und Kumisch-jfermaniscbe Zeit, in denen

auf diese Woclienschrift Lieiiug genommen wird.

Philologns 58, 1.

S. 1. A. Dieterich, Die (Jottin Drr Knlt

der von llerondas Mim. 1 hl erwiUinten und fast ver-

81-bolleneii chtboniscben Göttin Mise bot sich von

Phry^ien Ober die Imelu nach Athen amgebreitef, wo
er in die orphi^ch-eleuaittischcn M.v>tt'iicn ciin.'cifiht

wurde. Er wandert weiter nach Alexandria und ge-

langt nach Rom, wo er sich dem Kulte der Bona Dea
beigesellte. Anfser der Weitcrbildunf: Namens in

Af$<faiig (bei Ilesyehius s. v.) sind Ableitungen lies-

selbcii zu erkennen in (tißtjtöi;, fiirt^ii, (nar^xia bei

Aristopb. av. 1620, Plut. 9«9i Pollax VI 189; Saidas

s. T. — B. 18. C. T. Jan, Die Harmonie derSpbftren.

Zur pythagorri^iclirii Lohre von der Harinonii der

Körper im Weltall lUlirte lediglich die I'reudo an der

übersichtlichen Zusammenstellung der 7 Weltköqier

mit dco 7 Stufen der Tonleiter. Diesell>e beruht auf

der Anwhaanng, dafs dem Saturn darum, weil er am
hiicli^toii über uns steht, die lly[)ate oder Bafssaite

der Lyra, dem Mond dagegen wegen seines niedrigen

Staodea die Nete snkomm« (Nicom. barm. p. 6).

Diametral cnt?;eL'eii'.:esctzl ist da« sclion von Arat be-

lifimtztc System der ale.xandriuischcn Astronomen, die

von dr-r Krwikgmig ausgingen, dafs weiter von uns ent-

fernte Uimmelsltörper einen grOfseren Kreis beschreiben

mttbten als die nithcren: da sie sieh demgemilfs rascher

bewegen und sciiie llcn' lirsse^-üiiL; li'iliere 'l'une erzeujic,

so seien letztere auf boitc des Saturn, nicht des Mondes
in aochen Dam tritt in nacbchriatl. Züt ein drittes

System der featstebenden TOnei dessen Urbeber wahr-

scboinlicb Ptolemlns ist. — 8. S8. L. Bornemann,
l'iiidars elfte pythisi hr ( )ile eiiiSie-n - nnd Totcnlied.

Wie die 7. ucnieischo Udo ein bicgertotcnlicd ibt

(Phildl. 45, 596 f.), so nach die 11. pythiscbe: nnr

bt hier nicht der Silnger, sondern sein Vater tot,

nnd beiden gilt rius l.ied (v. 43 f.). Agamemnon,
i\ i^^ iiiilia, Oresf dienen dozn, den Wechsel von (Sldck

und Ruhm, Jammer und Tod nnd Sieg zu versinulichen.

DerGnindrifs des Liedes ist : I. xw/mk;: 1. die Heroinnon,

'2. die Feiernden, .3. der Siejrer. II. jiivihK: I. ilas

I^id, 2. das Weib, 3. der Neid. III. vitut: 1. Ure^it,

2. die Muse, 3. der Rnhm. IV. xaqtq : I . bobes Streben,

2. neidlose Wonne, 3. Söhne der (lütter. — S. 48.

C. Ilaebcriin, Xenoph. Hicro VIII 5. Die Worte

'otay Üqx^ ^ &tttv id$t>)itvi]' sind und xotror auf-

aufassseu. — 8.49. J. Paiitazidis, Verbesserungs

Tcrsacho zu Enripidos* Iphigenia in Anfis v. 858
{auftt'l^H). 373 ((ttjdfy' uV^/ffc ^xntt). 578 f.

l /JrxiyAof, lldqn, ijtfo fSvyt
\
ßovxdi.og ctgynnwXlU

ifwuffli;). 58U (Sü). 596 (^füi' lot xgtiaoovf

/ olßoiföiMu). 635-637 unecht. Die anderen an

ordnen : i;3 1 . G3 2. 638. 639. 633. 634. 640. V. 1 1 79 ff.

(Totopdf fiXfSo: xataXtndiV nqbi toi/g doftov^ | o«oi>

1907 {tl «f *v Xihitmt, yvm^ fttj xcrrcnmmrr)
1417 (Ol' dcixQvd yt aoi doirtofity). — S. 5K. ('. v.

llolzinger, .Vristotelos' und Ilerakleides' lakonische

und kretische rolitien. Kntspreebcnd dem F.rgebnis

der jetzt möglichen Verglcichung zwischen der AristO'

telischen '/fihyi'af«»' noXnfta und den Kxcerpten des

IIcrak!eid< s (I'liihd. f)!), 436 ff.) erweisen sich auch die

laliouiiichcn und kretischen Politien des letzteren als

direkte Excerpte ans den entaproebenden Weriien des

Aristoteles, unter «örtlicher Anlelmnnir 'in das Original,

ohne Berücksichtigung einer anderen t^iuelle ; und dem

entsprechend sind sftmtliche 48 Politien des Hera-

kieides als «Ortlicbo £xccri)te aus den Politieu des

Aristoteles nnd seiner Nöfiifia (iai>ßaqi*& anfanflbsen.

S. 117. M. I'et s( lienig. Zu Amniian. — S. 118.

W. ächniid, Noch einmal Kratip|M)s. Gegen Stahls

Ansicht (de Cratippo bistorico) und die erneute Vß^
tcidigting derscllj€n (Philol. M, 'M ff.) ist Kratippos

nach Dion. Hai. de Thuc. als ein Zeitgenosse des

Thukydides aufzufassen, der wahrscheinlich zu letzterem

in persönlicher Bexiebang stand, brauchbare Nach-

richten über ihn Tennittelt nnd möglicherweise die

<St'yyQaifr^ lierausgegeben liat. — S. 131. J. Miller,

Aristoteles Uber die DcMr.okralie. C. 41, 2 der /i^iyi-.

noL darf nicht gegen die Kchtheit der Schrift ange-

zogen werden (wie zuletzt P. Caucr .lahrb. f. l'hil.

1SD2, f)81 ff. thaf), da die Politikstelle (12.StJ a 24 ff.)

dazu in keinem Widerspruch steht. — S. 132. J.

Sommerbrodt, Ober den Lucian-Codex der Marcus-

bibliotbek zu Venedig 486V. Oefien Sebvaria (Wochen-
schrift f. kl. Philol. 1890 S. 9!»! ff) ist an/ucrkcnnen,

dafs der Codex im wesentlichen mit dent Cod.

Viiid. 123 Ii übereinstimmt und daher trotz, ib r cigmien

Mängel sowie der Iklängd des Cod. Ii zu den besseren

Handschriften gehört und deshalb zur Feststellung des

Textes nicht entbehrt w<'r(len kann. - S. 138. II.

Dflntzer, CatuU und Uoraz. Kine Vcrgleichung beider

Diebter ergiebt, dafs nnr Horas nr höchsten An-
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bilduDg si'iiieb üiL'lilerisihcn Talents gediehen ist,

wibrand liei Catull die 8tudenteiiader, der in über-

trcibnni^ii nnd Roliciton sicli Kcfallcndo aussi-hwcifendo

Mutwille eines hoifsblotifioii Jan;;liiiKS vorlicrrscbt,

walin iid Villi i'inrni lolHiiili?,'iii lyrischen I/<'l)<'n, «las

mit tuiuiutigea Bildern erfreut, nicht die Kode seia

kum. — 8. 159. R. Deitcr, Zn Ciceros Aeadem.
prior, n 18, 56: cui von aJtentior pofiu.'ijitr rif. Uo,

»i ftoleul, ij. ijuod ... —^ R. 160. (t. ( riisius, Zu
neuentdeckten aiitikt ii Mtisikrcsten. 1. Naelitrilgliches

aber die Soikilosinschrifl (mit Inschriftcntafei). Auf
der Inscbrift finden sieli in moderne Notenschrift mn-
sctzbare Noten- nnd IJi'tonmiL'sz' itheu. Hierbei ist

das Merkwürdigste die Betonung der Konto bei folgender

Lftnge, nnd die Zerlegnag der letstem in 3 Noten,

V(Hi ilfiieii 'lic erste iIpii Iktns trägt ( ). Die Melinlic

ersiliiiiit iiuseri-ni Gefühl Lffreindend, da sie wie stuts

im .MtiM'tum einstimmig ist und mit unseren Accurdeu
nicht begleitet werden kann. 11. Fragment einer

Partitttr des Kuripidoischen Orestes (mit Abbildung).

Das von C. \Vc>srly in iliii •Mitteilungen aus der

Sammlung der i'a|iyrus Kr/lH-r/.og Rainer' üd. Y
publizierte Fragment bietet den Text von Enr. Or. 330 fr.

(der aufser ein< r wirkiin.!.'svüllt'n rinstclliiii!; von Vers

338 nnd 339 mit imseii r \ uigalu uLLreiiistiainit) nob-'t

den Gesang- und lustmnientalnoten. liCtzterc treten

meist am Scblufs der Kola ein und werden als Accord
nm Scbhifs empAinden; doch klingen sie ancb an

3 Stellen mit Mrl nlietftncn znsaminen. Flir die lUiylliini-

sierung des doi limiselien Visses ergicbt sich, dals iler

Dochniiu-. ein selbstiindiucs Giinzc ist, dafs es bei ihm
eioo feste C'ilsur nicht gicbt, dafs die 1. Silbe den

rhythmischen Pnnkt und auch meist den Ilaupttun träj.'t.

Das (xtlog ist eine wirklii h alte KoiniMisition. bei der

die atturtttmlicbo Knbanuunik zur Auwendung ge-

kommen ist. Miaeelleo: 1. S. 301. 0. Crasioa,
Victoriniis und Lampadius von Antiochien. Victorinns,

von dem der letzte Herausgeber der Bernhardysehen

L. G. (I. Teil von Hieb. Volkmann, Halle 'l 8!)2;i

p. Vli bekannt, dab or ihm 'bis nur Stnndo völlig

onbekamir gebneben sei, Ist nach Pbot. bibl. p. 86 Bk.
der Solln lU s I.ainpadius von .\iilicichicii. Seim-

fällt um 4üO
i>. Chr., während die seines Vaters ca. 430

aasoietsen ist — 3. S. 202. U. C^mhu), Das Epi-

gramm des Äs(»]). fAntli. l'al. X 123) v. I: ttw^

«»' fi^tftti'«i«My at ifi'jui. liif; die Verse stamnn n vcr-

niutlieli aus dem ßiof ^liao'mov, der sich in seim ii

Haoptbestandtoilen bis in vorattische Zeit zurückver-

folgmi Ufst. — 3. 8. 304. R Herzog, Mvitts =
Sclimähredr. l'.ei .Airhil.irJios fr. (\!> fl'.ergk ') ist wie

lleronda.s VII 103 <)*»'i«»f xuxoti zu lesen. —
4. 8. JOä. .1. I,unak, Zu Dicty8lV2: 'ab nostris'

statt 'alt Jeucrii. — 5. S. 206. K. Tümpel, Dia die

Kontaurin. Zusammenhang des Kentaurenmythus mit

der aiolischen Ueligion. Aiolis-Tbeaaalien ist die

gemeinsame llcimaL

Kezensions- Verzeichnis pkilol. Schriften.

Aeschylus, Th« Orestcia, trauslated by J^wia
Campbelt: Sah: 1972 8. 190. Was eine Prosa-Überw

setxnng des Aescbylns bieten kann, ist hier geleistet.

Anaoreon, The Grcek te.vt with 77i. S(anlfi/'t

translation, od. by /I. // Bullen, illustrated by /. R.
\V,ymlm: Sair. 1972 S. 180. Dankcn-iworte Nea«
herausgäbe <ler vortrefHichen l'bersetzung.

.\rnold, Th., Die griechischen Stuilieii des Il<ira/.

Neu her. von W. Fritt: ßphW. 31/32 b. 979 y»2.

Willkommener Nendmrk der hervorragend tflchtigen

.\rbeit. ./. //'tii/'si,ir.

Arrians Auabasis of .\le\aiider aiid hidica, transl.

by ß. J. Oiüinock: Satr. Ut72 S. 190. Achtbare

Leistung, nur etwas zu sehr dem Originale folgend.

Cagnat, H , f/arm^c romainc d'Aftiqne: BuU.
crit i:>s. -281. Hin Werk zugleich de» Patriottaims

und der Wisseuschafk. K. Beut.

Cicero de oratore. h. I, transl. hj & N. P.

Moor: S.iir. 197-2 S. 190. Gnr, bcsondera nin
Zwecke ilcr KurkUbei-setzung verwertbar.

,M. l ullii Ciceronis de <iratore libri tres . ..

by Augusltu & Wilkiitt: ^phR. 16 S. 246-250.

Bietet wenig Neues, aber meistens ein verständiges

Urteil. Leopohi Rritiluinlt.

Cüuguy, ü., l.'art antii|ue. 2 jiartie: ßph H'.

31/32 S. 989 991. Diese Anthologie aus 20 arehfto»

lo;!i';elii II Autoren entbehrt des Zusammcnlianges nnd

eilt halt ziiiu Teil recht veraltete Ansichten. Fr. liauni-

yarUn.

Dccbarme, 1'., Kuripidc et l'esprit de son tbMtro

Bull erit 13 S. 324. Vortrefflfcb. M. Egger.

l>esjardins, K., Geographie histori'iue de la

(iaule romainc: /'er. "27 S. 6 f. Wertvolle Hinter*

lasseuscliaft. A'. L'tKjiiat.

Fspcrandiou, E., Inscriptioi» antiquos do Loc-

tcmre: Riv. tle phii 17, 2 S. 194—197. Wertvolle
Knrlsei/iiug vorangegangener 0]tiura]ihisell0r Publika-

tiunen des Verfassoni. Cumotit.

Fehr, E., Stndia In oracnla Sibyllina: m.X.
17 S, t22. Soli^le .\rb<it, reich an beachteBSwerton

r.iitrageii zur lii1eri>retatiun. K. Sc/,ürfr.

l'csti codex Fant. XIJI tabulis exprcssus eil.

AeiH. T/iewrmrk iie Itutor; BpUW. 31,32 S. 933 f.

Sicherste Grundlage fttr die kflnragen Festnsstndien. tf>.

Fügner, Fr., l.exicon Liviaiiiim. IV. V: Areh.

J. tat Lex. Vlll 3 S. 4.05. So lobenswert die .\us-

fUhmng ist, so mufs doch ein leises Bedenken auf-

stei^vii, td> das Werk in dieser Auafllhrlicbkeit «erde
zu Hiiile geführt werden.

II. (iaebler, Krytbrae: .V/./iÄ. 16 S. 252-254.

Im ganzen kann nur gQnstig urteilen linnrieh Swo-
boda.

Gardt liansi'ii, Aiu/u.^tiis und seine Zeit; I 1

und II 1: JJtii/ff. (ß'i/iiiii. 5 ü S. 36tj. Verdient all-

neineine Aufmerksamkeit. Rolfiiiiuiiier.

Geeiow, Oniipltriu», Quacstiones in Aristo]diauis

Vcspa«*: Ost. fJtteraturhl. !4 8. 429. Ntttzlich als

<>rientii-rung Uber die r>]ii n'. M. (litllutuer.

üeffckeu, J., Timaios' (icugraphic des Westens:

Mtv. <l« phiL 17, 3 8. 198 f. Ein nach MOUenhoffi-

aeber Methode gowiasenbafl gearbeitetos Werk. B.
AuertHteh.

(ioumy, Kd., Leu fAitiiiH-. Revue Je Viurirwsl*

pulil. «M Btlg. 36, 4 S. 28d f. Erfrischende, wenn
ancb nicht streng «fsaenschaJUiehe AaftUze über die

Hanptvertreter der lat Uttoratur. P. Ihtma*.
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Hanler, Fr, Astroguustisilu' ÜLiiicrkuiigen zn

den römischen Dichtern: JJLZ. 29 S. 905. Lehr-

reich. K Maafa.
Iloracc, Odos an<l cpoiles, transl. bv Strphin

de \'er, -. S'iü: \\)12 S. 189 f. Tüchtige Lfisiuiig.

Uorare, The odes and rarmen secularo of Iloracc,

traasl. by T. A. Walker: Satr. 197« 8. 189. VerfehlL

Horn, F., PlatonRtndicn: 99 & 900. Ein

auf dem Wcgo vcr^jlrii heii'lcr Analyse untflnOBmcner

Lösangsversach der platunisclicn Frage, denen Ilanpt-

gewinn sieh jedoch anf die klarere Ericenntnis des

Oeilaiikt iiiMlialtes niaiiclics Dialoj«! lirsrbn'liikt. O. Ajolt.

Jiini|)crtz, M., Der römisdi -karthagische Krieg

in Si»anien 211—20G: ]>LC. 29 S. 909. Die An-

afttsse dos Verf. werden bekämpft von W. SoUau.

Keller, ü., Ilateinische EtyiuoloKieo: Arcfi. /.

Ulf. f.f.r. VIU 3 8. 455. Einseliie Bedenken «erden

gcäufsert.

I.achntanoa BrieCs an M. Uanpt lieraasg. von

J. Valihir. BphW. .'U .32 S. IOO1MOI6. .\ufsorst

interessante i'uhlikatiun, für die liiin Ilt i uiisychcr der

grOfsto Dank gfblilirt. .,1/. /A-r/r.

Leo, Fr., Rode zur SiUcularfeier Ijochinaiuus:

BphW. 31/3S 8. 1006-1008. Ohsehon er gegen

manche Ans« b:iiiunf;<'ii Mins]irn( h iTliohf, nennt Af.I/ei-l:

dot-ii die Kede 'ein \\urdig<>s, Liuhnianns Andenken
geweihtes Khretidenkniar.

Deutsche Ij\rikcr des .\VI. .lahrlindrts. ansgcw.

ond heraiisß. von G. Ellintjfr (Ijit. Litteraturdenkm.

d.v XV. und XVI. .lahrh./: lihhW. 81 32. Sorg-

fältig und verdicoütvoll; einiges in der Anordnung
wird anders gewflnaebt. //. Wtake.

Maorohins, f'rutirisruif /''i/nKfuliordt itrniin

reropn.: i\'pli/\'. lij S. 250-252. Kino uiHnllM'hr-

liehe Krgilnzuii;! iler .lanschen .\nsgabc. ArnoUl lidir.

Uerguet, H., /jeieikon zu den pbiloeopbischeu

Schriften aeerot 7. -IS. Heft:, %ifG. 44,5 8. 499
Ms 4-Ji;. Kini' gewaltige, walirbaft bewindorugs-
würdige l>eistiint'. A. Koruitzer.

Necbepsonis et l'etosiridis fragmenta magica

ed. K. Rv/n: IJLZ. 29 S. 906. Tflchtige Ans|pibe.

Maaff.

Neumann, Kicliar«!, Nonlafrika . . . nach IIo-

rndot: Np/tH. 16 S. 2Ö4 f. if^ugt von groläer Um-
sicht ond yorsieht. H. Bon$tin.

l'ascal, C, Sludia philologii a: Hn-. phil. 17, 'J

S. 197-198. Mangel an AosfUbrliiliUeit und (icnaiiig-

keit l>eklagt ./. IHanv.

Pater, W., IMato and I'latunism : ClaMr. (j 8. 26.3-

266. Kin glilnzendcr kritisrber Kssay. f.. (ÄunpMl.
Pciruscvangclium: 1. Texte n. Untersuchungen

von O. von GMardl und A, IJaraack IX, 2. 2. Aufl.

3. Ad. Loda, L*4vangile et Pnpoealypee de Pierre:

Hpl,U' .n 32 S. !i7r>-y7!». 'iV-itsrhland und Frank-

reich haben ridiMdicli miteinander gewuttcifert ; keine

von diesen beiden Reari>eitungen macht die andere

aberflOssig.' Ad. iJitgea/ttä.

Plantus* Henaechmi von Brh, 4. AvU. von

.\f. Sitinri/cr: J>'(ii/f'r. Gijtitn. T) 1' UM 318. Für

den angehenden riiilologon von Nutzen, doch nicht

ohne Mängel. Wminger.
PIntarchi Pvthici dialogi III rec. G. Ii. l'alotr.

lienie de. l'imtr'. piihl. /» /y«/«/. .36, 4 S. 281-284.

L. ParmentifT niaiht auf einige unbekannt getUebttie

Emendationen Wageners aufmerksam.

Richter, Frz., Der hitdniaebe Stil: Cbww.TU 6
S. -2(;2 f U. 6. Dalynt nacht eine Bdhe von Ein-

würfen.

Kubensohn, 0., Die Mystcrienhciligtümer in

Eleusis Qod Somothrake: DLZ. 29 S. 904. Inhalt-

lich verdienstvon; Barstollang nnd Stil werden getaddl
E Hill»'.

Schulbücher, gne(hi.sehc. 1. IJarder, Auswahl
ans llerodot; 2. ßruhn. I<cscbuch für Oberscknnda;
3. Laiiff^, Auswahl aus VergiU Aeneis; 4. Liitlitn&r,

ausgcwidiltc Briefe Ciceios; 5. Biete, Griechische

Lyriker; 6. Bünger, Auswahl aus Xmopkous llelle-

nika (auÜMr 3. init Kommentaren): Gymnanum 1.3

S. 476-478. 1. Aaswahl geschickt, Kommentar ge-

diegen. 2. Als Material zu schriflii« licu Kla.sscn-

Übersetzungen in II und I gut iw ompfehleu. 3. Eine
der besten Auswahl- Ausgaben. 4. Ermöglicht eine

erspriefsliche iMiktOre. 5. Kommentar mnsterbaft.

G. Willkommen, doch ist der Kommentar Vokabelbucb.

Sjöstrand, Nils, In ^ntaxin Draegerianam no-

tationes nonnnllae; BphW. 31/32 8. 1003-1005.
Zurllckgewiosen von .7. //. Srlnxalz.

Strauch, Frz., Di r lateiuisclie Stil: XöG. 44, b.

S. 43I-4H3. ./. (iuUiiiij stimmt den Grundsätzen,

nach denen dies Übuugsbucli zum iJberselaen ans dem
Deutschen gearbeitet ist, durchaus zu.

Thompson, E. M., Haudbook of Gn ck and I<atin

palueograpliy : AÜteu. 3433 S. 2 1 7 f. Ein ausgezoidinetea

Hilfiimittel; beionders dankenswert ist die Berlcic-

sichtigung der in den ägyptischen Papyma verwendeten
Schriftarten.

Unger, (1. F., ZeitiTclujoing der Griechen und
Börner (Uandb. d. kl. A. von J. von AfüUert Bd. 1).

9. Anfl.: Bph W. 81/32 8. 984-987. Viel zn einseitig.

W. SoUau.
Vcrgils Aeneis in verkürzter Form von J. WeiTu:

Zr,G. 45,5 S 420-422. A. JVinMu' ist besonders

mit der Auswahl nicht recht einverstanden.

Verhandlungen der 41. Versammlung deutsdicr

Philologen uu<l Schulmänner iu München: BphW,
31/32 S. 993-1003. Referat von P. Cmur.

Weirsenfels, 0., CScero ob Sehabcbrifttteller:

/>7>// ir 31 32 S. 982r. Anerkennende Besprechung
von /'"/. .StCiUfr.

. Wide, S., Ukonis. lie Kulte: i?pA IT. 31/39 8.

987-989. Sehr verdienstvolle Leistung, —e—
W^irtb, Danae in christlichen liegenden: ßai/i-r.

Gi/iini. ') (! S. ;),')7-3ri2. Der versuchte .Nachweis von

Spuren der Donacsage scheint durchweg mifslungeu.

KnoU.

Hitteil ang6B.

Proframm-Abhandinngen 1888.

(1. hienilung.) II.

2. Räaiiichc Litteratsr:

a) Diohtar» b> PMMiker.
ai 1. Berlin. Luisenst. G. (fi4). — Fr. Härder,

Astrogiiustiscite Kemerkungon zu den röni. Dichtern.

^ kj, ^ -d by Google
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2. Berlin. Fr. WerJ. G. (55). — A'. P. Schulze,

lii'itriigc zur Erklärnng der röoüscheii Elegiker.

3. Wohlan. K. 6. (SIS). — 0. AUmatm, Winke
zur SchulausleguDg des Horas. L Unsar l<ewpl«i

aus dorn dritten Buclio der Lieder.

4. Magd. ijurg. St. K. W. 0. (•242). — Horati

libri U aatiram VI interprctatus est //. JJiUmar. II.

5. Kolberg. K.R. G. (133). — Ä. Duuehr, Die

Ode des Horaz an riiidylo.

6. Schleswig. K. D. Sch. (289). — W. Gtdion»et>,

Stadien zu den Lltlentoriiri«fen des Horaz.

7. Friodcbcrp. Nrn. K. G. ("fi). — Fr. Snni-rh,

I^^beii und Dii'litcii dos Horaz. I. Der Dichter der

Kpoden und Satiren.

8. Ratibor. K.ct.G. (205). — A. Cramer, Über

die itterten Ausgaben von Manilint' Aitronomica.

9. Berlin. Soidi. G. (G.')). — //. Studien

mr Überlieferung und Kritik der Metainoriihoseu ÜeU$.

FOnfter Teil. Üb. XY.
10. Löbau. Wpr. K. Prg. (34). — //. KOtttr^ De

A. I'crsii Flacci elocutione iiuaestiones.

1 1. Jei*. TSU.-G. (?o<fr,]>eABtrabeaPlontinec

ftigmeDtis comroentotio.

IS. Friedland !. M. O. (657). — Langrehr,

PlftntnM.

IS. Hamborg. Joh. Gel. (729). — 0. LotUch,

Btfttlas IVoitgedldit an f|en Claudius Etruscna, Siliv.

III, 3, mit saclilielien und kritisrhen Krklilrnngen

14. l'alsclikau. SL kath. G. (203). — Fr. Gotl-

tcha/k, Senarius qoi Toettar Terentianiis eompantnr
com trimotro Oraeconun.

15. Dresden. ZctdI. (559). — R Irmseltn;

Vergils Aeiu'ide liinli IV.

16. Treptow a. It. (149). — R. Klott, Aaimad-
veniones ad veterea Tergilii interpretes.

17. Lvek. K. G. (12). - A^tv«, Vei^iU lÄlogBn

in ihren Beziehungen zu Daphnis.

IS. Warendorf. Lanr. (367)w — R NeukOfer,
ScIiilSt r ;il> l'bersetzer Vergils.

b) 1. Uoru b. Uautb. Paul. (739). — A. Röhrie/,U

De demente Alexandrino Arnobii in irridondo genti-

linm enteu deorum nurliire.

i. Berlin. l.bii. G. (Gl). — ä J'Ma«, Vor- und

Gleicbieitigkeit bei Cflsar. I. Bedingnogs- und

Folgesätze.

3. Quedlinburg. K. 0. (249). — 0. Sumpf
Clksars Beurteilung selni r Offiziere in den Konmen-
taricn vom gallischen Kriege.

4. Sehneeberg. K. O. (S43). — A. UergmaH»,
Einleitung in riceros Rede für L. Valerin-^ Flaecus.

5. Ools. K. (i. rlOO). — Reiiihardl, Unter-

sueliungcn Uber Ci< eros Ufficien. Mit einer läileitang

aber den Mangel an Idealismus bei den Römern.

6. Hameln. 8t. G. (305). — Sefifwittmin, Stndien

zu ("ieenis pliilosophiselien Seliriften.

7. Berlin. Fr. K. G. (96). — C. Geixifuia-ij, Ist

Sallntt ein PferteiBcbriftetdIer?

8. Köln K.Fr. W. G. (433).— Fr. Ihiker, Die

siti liehen (irinidunscliftuun^en S>'ntcti». F.in Beitr.ig

lur Würdigung der ^toisLliin lltbik.

9. Franicfarta.M. St. Ü. (389). — Chr. Uairr^

Taeltns und Plutareb.

10. Hadervloben. K. G. (281). — 7?. Mary,
Die rüuii&chen Eigounanien bei Tacitus. IV. Kinc

spracUielM Untersuchung.

Vergl. iiiM;h I 8.

III. Philosophie.

1. Halle» 8t. O. (388). - A. Brit^, Eplkari
Lehre von der Seele.

2. Sagan. K. kath. G. (206). — /'. Leja, Der
Sophist Ilippias.

3. Berlin. Sopb. B. & (99). — & ßUuehkf, Der
Zmammenbang der Familien- and Gttergemmaaebaft
d<-s iiIatoniM'hcn Staates mit dem poUtisehen and phSo-
sophisclien System Piatos.

4. Berlin. K.Fr.W.G. (56). — Ii. ßoh»e,Wie
gelauL't I'lafo zur Aufstellung «eines Staat.sideals, uml wie

erkl;ut hieb sein Urteil über die Poesie in demselben.

5. Barmen. St. Hg. (470,. - MIchaH», Die

Entwicklungsstufen in Piatos Tugendlehre.

6. Ploen. K.G. (28G). — //. Voltjer, Die Lebre
von den Seelenteilen in der alten IMiiln^ophic II,

7. Xcustrelitz, Grh. ß. (60). — Welsstrin, Die

Wandlung der stoischen Lakre unter ikren qftteren

Vertretern (Fortsetzung).

IV. AltertOmer und Gesekichte.

1. Duisburg. K. G (436). — JJehmfu, Akamas
und Dcniophon.

2. Wittenberg. G. (259). — J. Sander, Alk-
maeon von Kniton.

3. Hamburg. R. a. d. Weid. (734). — F. Kümpel,
l)i<! Quellen zur Geschichte des Krieges der Uonicr

u> ri Antiochus III.

4. Uirachberg. K, G. (189). — P. Jieaell, Com-
mentarii in libromm angnralium fragmenta s)K:cimcn.

5. Zittau. K Iii;. (:>:>'>). Th. Matthiiix, Zur
Stellung der griechischen Frau in der klassiscbou ZciL

6. Dosseiderr. K.O. (438). — F^. KraK Der
Rcfonnversueh des Tibcrins Gracchos im lichte alter

und neuer Geschichtschreibung.

Chemnitz. K.O. (531). — R. WmOig^ Haine
und Garten im griechischen Altertum.

8. Naumburg a. S. D. {\ F.. HtihfnJer,
K n n a x a.

9. Danzig. St. G. (29). — Katalog der gricchi-

sclicn und römischen MQnzen der Sammlung dos
stüdÜSi'ben Gymnasiums zu Danzig.

10. Berlin. Fr. G. (.j4). — Chr. Utlper, Dlo
ni\ kriiis. he Ijikalsage von den Grilbcrn Agamcranons
und dar Seinen im Zusaroroeubauge der griocbiaehen

Sageneotwiekdong.

11. Doberan. Gfh. G. Fr. Fr. (645). — Wagner^
Die Belagerung von Platäft (ScUob).

1 J. Leipzig. Un. — K. Kmtze, Zur Gesdüdite
des römischen Plaodrecbtes.

13. Birkenfeld. Grh. G. (66S). — F. Back,
Römische Sjiuren und Überreste Im oberen Nahgebiete.

I, Schlufs. Ncbht Karte.

14. Manster t. W. R.G. (376). — J. Vaden, De
alis exercitus Romanl, qualos enmt imperatorum tem-
poribiis.

I V Waldenburg, i. Schi. St.cv. G. (211). — //.

Liers, Annahme und Verweigerung der Schlackt im
Altertum.
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Ii; 11. i liii. K. Ltii-. fi. tn">.). - il%<T, Unter-

suchungen Uber die ScliUcbt im TeutoburgerWalde I.

17. Warcen. K.O. (544). — H. Jhvntlfr.Trlton
und die Tritonon in iUt Litteratnr and KuDit der

Qrlecben und Kumer. 11.

Vergl. noch II 1 b) IS.

V. Mittelaüter.

1. Rcrlin. K. W. G. (66) — // Drahtim, Aeao-
pus I^itinus.

2. Breslau. K.l'r.G. (17G). — EustatliiiMa-
crembolitac quae feruutur aenigntala odilit H. Treu.

3. Bonn. Ob. R. (471). — XQUtti^ närs%utv,

cliristliehc Traui^dic, als dcron Yorfiisscr lancc Zeit

Gregor vuu Nazianz gegolten hat. LlHirsctzt mit

Einleituig mid Bemerktuigen ron A. PitUig.

VI. Untarridil.

1. nroslau. St. kath. R. (i27). — A. Höhnen.
Für die (iranimafik stunde.

2. Cassel. N. II. (4ir)). — //. ZerffieM, Gnun-
matik und natürliche Spracherlomung.

8. Mairdebnrg. K. D.O. (240). — E. Bn.(iM>,
Zor gr irrliisrlioii f.oklflro, besonders in Priiiia.

4. Sehwetz. I'rg. — A. (rromiu, Ein Ver-

sueh zur Änderung des gricchisohcn Unterrichts. I.

5. Andernach. Prg. (424. — F. Brüll, Zur
Behandlung der Kasnslebrc im altsprachlichen Unter-

richte.

6. Beuaheim. tirh. G. (623). — A. Alilheim,

Die SdniftateUerielctare der Ober-SelcBads naeli den

Gnindsiltzcn der Konzentration. I.

7. Giei^sen. (irli. G. (G27). — J'r. Sclimuli, Der
Uiiterrii ht in Quinta nach dem KonxeatrotioiMprilUdp.

I. Sprachlich-grammatischer Teil.

». Darmstadt Grh. N. G. (6*6). — Forbaeh,

Die iMli-tre 'In- nlten Kunst auf dem Gjniiiasiiun.

9. Königsberg i. l'r. K, W. G. (8).— K Wayurr,
lloricht aber den Kursus der Betracbtnng antiiccr

Kunst in Italien 1892.

10. Arnstadt. G. (717). — <iroit»e, Lalei-

Mische Formenlehre für den .\nfangsunferriebt.

11. Berlin. FalkU.G. (96). — W. Hers, Zum
Unterricht in der latdnischen Grammatik anf der

Miltcislnfe.

12. Charlottenburg. St. U. G, (lül). — //.

Kolwff Der latelniacbe Unienicht in der Qoarta des

Realgymnasiums.

13. Kreuznach. K. G, (448). — 0. LuUcIt^ Der
hktciniache i nterriebt am Gymnuium nach den neaen

preulsiscbcn Lcbrpläuen.

14. Tremessen. K. Pig. (161)). — ff. Suu^hi,

Zam Betriebo des latdiiiach-'^'rMitiinati^ir'lii-u Unter-

rirlitea in der Unicrsekanda der (iyuinasien.

VeriH. noeh I «, 7; n 2 a) 2.

Geschichte der Philologie vii4 Pädagogik.

1. Altenburg. Fr. (Ö81). — II i'eiHt^ Die

altcnbnrgiflchen Gymna.sialprogramme des 17. Jahr-

hunderts.

2. Leipzig. 'Iii. (340). — A'. iluAlt-iiHiun, Va-

lentin Andreau als Pädagog. 11.

3. Bonn. K G. (427). — ./. Jimrhmann^ Znr
Geschichte des Bonner Gymnasiums. II.

4. Kr»nigsberp i. Pr. Knidi. ( 1 0).— j|£ AeAfMTif^

Znr Biographie des Giovanni di ConTereino tod Ra»
veona. Ein Beitrag rar Gesefaichte des HumaDisnins

in Italien.

5. Wilhelmshaven. K. G, (321).— //. Holitriu,

Zur Geleiirtengeaehichte Heidelbergs bctoi Anegaag
des Mittelalters.

6. Gotha. H«. G. E. (700). — IShwnM, Be-
-i lireiliuii^ ili r lland-i brifti'M titnl Iiikuiiabeln iler Ilcrz.

Gymnasialbibliothck zu Gotha nebst vier Briefen von

Eobanus llessas, Melancblbon nnd Niklas von
Amsdorff.

7. Itzehoe. Rpr. (29J). — Seil:, Aktenstücke

zur Geseliichte der fHlliereD faueinisrheu Schale n
Itzehoe. V.

8. KOstrin. K. G. (73). - 0. T^hieneh, Zur
Gcschiehto dt-- Kii-tiiiior Gymnasiums.

9. Licgniiz. K. U. A. (107). — G. WeudI, Ge
schichte der Königlichen Kitter-.\kadcmie zu I.iegnitz.

10. Leipzig. N. (Ä^D). — //. Vo;,,i, Zur Ge-

schichte der Nicolaisebulc im aelil/elinten .lalir-

hundcrt.

11. Brandenburg a. U. Saldr. (100). — (K

Ttdnrek, ürkande zur iHeren Gescbicbt» der 9ai-
dcrnschen Schule.

12. Schwelm. Upr. ({78.) — W. Tobten, Ge-

schidite der lateiniacben Scbnle in Schwelm. Fortp

Setzung.

13. Stettin. St.G. ^45). — //. Lewrke, Bei-

trüge zur Geschichte der Stettiner liatssehulc in

fQuf Jahrhuudorlen. I. Urkunden 1. Abt. bis 1650.

Verzeichnis nei endüenener Bialier.

Sittl, C, Parerga znr alten KuMigtveiiicJUe. 1.

Was ist Srhiiemanns IVoja? II. Die Kypseloslade.

III. Der Talo inicsscn-i des l'olyklet. IV. Zum
Myroniscbcn Marsyas. Würzburg, Stahcl. 30 S. 4.

mit 4 TaMu. JC 1,50.

V. Spruncr-Sicglin, //««(/-. l^/«t» zur Gt^chiihte

des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit. 1.

.\tlas antiipius. (iotba, .). Pertlu s. ,'^4 Karten in 8
Lieferungcu. 1. lig. 5 BL. fol. JL 2,50.

Serbin, A., Bemerknngen S^bot Aber den Ynl-

kutii-iims nihl Hrscbreibuiii; »b r den Gi iet ben bckannteit

vuikaiiisi iii'ii Gebiete. Kiu Beitrag zur pbysischcu

Geographie der Griechen. Dias. Berlin (Leipsig, Fock).

63 S. 8. A 1,20.

Ti'ssing, Sv., Syntaxis /IhhIvhi. Enuntiatiunes

rclati\:ir, enuntiatioiHs roiiiinirti<inii]es, parataxts.

Vencrsburg, Bogge ocb l'ettcrson. 90 S. 4.

Texte vnd Untenmehungen tur GeseUdite der
altehr. liUerattir, heraus^', von O. rou GAkardt n.

A llarnatk. lY, 3. l>ic Apulugie des AtiMÜdet Ton
/;. llenMeke. Leipsig, Ilinriehs. XX, 63 S. 8.

JLi.
Tocpko, G., Die Matrikel der Univendtflt llri,i^.

Uni von i:!8C-l(;'".2. III. i:. r, •_>. 11. Ilridel-

bcrg, Winter. XII und S. 545-887. 8. JL 12
(kompl. JL 80).

TMMtar. BtSiMww» Dr. Fr. Hmdw. Bwrtto a W, LiJi—ftr tS.
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K. «arrtnrrs Urrlag, ^. ^rttfrlbrr, firrlin SW.

^uf(jabctt

in tcn

oberen Mlajfeu l^t^crcc X'cj^tauftolten.

Xirt fectt 3fl|nlt«<{41ai bcr ^ö^eren ^(i)ranftatifn bcr ^rvvini €ai^<s

tufcmmtiitc^cllt uab fvftnmlifi^ gcntact
mn

Hr. Hilter #nr0

«ocbcn jiiib frid)iciion:

|. ^üttmiiiiti: Über bcit lAtitötiid^tu UutcrricM
met^obif4eii SruNbfa^en het SdüciPliiie »«tt 1891.

40

i^titä^iidie (i^raiumatif fär Ü^hinnaften. äluf ü^nmolaQC ber
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K. Wi i fs iiinnn, l'i«' »ci iu-.. I n Aur-
Uilirune^ n iIi* 5. Juhrlmn li rl<

£, lliHli'imt r i iki> r. S< Ii.- h r.i;:>?ii

ührr Ort tir« AuUrcti'UN iiipl

.\t>i;< hi'iiK vKii Mvhnunma'lt'ru uixi
C'liiir im arrirobiaalMn UiAm*

E. i'it|i|.K, Vitnivius Mul Um Gnck

Heroilot«!, £ li 8rhabn4iiiMWh «rkL von K. Aliielil.
«.Bit. Bach Vit. 4Attfl. (W.OorooU) ....... KXn

<;. Oi iiiiiirlimf vm
.St'lilub.

Xpiioplnxi. Aiii<l>ii>.ix \uf\ Iii lli nilvii in AlWWahl. Kitr

.li n S. Inili:< l>r. ln niiiHi:- \"n Kr O. ttoroT. I, H-Ii h
Ann I IV T.\l rl K' ii'.Mr (H. Kriw«' I'f7

H. Pi't<-r. 1>i.. ici ri|.'-i. - ir'>f..ri,i. \ii;;iiNtni- (K. l.<>Mini;) MW
A.<)lil<-rl. All;;' i^.' III' M. ili.»lil. 1. . S|iriii'liuut<<rrU-hU

in kritiiirlipr I>j';;riuiiiiiii;; \*>, Wt-ifm-nlWn^ ICB6
K. KuBSK, liriwbiacli(> IformrnlvIirH in HnnwIiKinra. Ii.

wraraUioli nmRmrhpitPte Aufl. (J. Kitoler) Htt
R«luU<Miiiti <l<-ll« K. .\<i: l.iiiiil «<irV. M.I.II.

I.lltC.8L4.— Xiilifii' il.'ali Sriivi I. — .I..uriiill ili i> Siniinta
.Uni. — Rcvu.' iiiti riLittUmuli- IViisviKiiiMiK'iiI l'A tl. —
A< i>-l<'iiiv U'.«!— lIKi — 'K3T<« iü - • rr(<ur«i«i-lM- Jiilir.

I,„. Ii, t TM, 1, M«B

.;ri.'... 1.1 ..........
, . tlOI

KiiiiKiA ji. II rr H M. I j'iii /'«r I lOb

bin llL-rri u VerfM»tr vuii rrt>»;ramiueu, J>i88ertiiliuuen uiid suumigüii (Jelcgenlicitsstliriftt ii wunliMi ^ebvUjii,

KeieiuioiiMxeBiiiAie an IL Gtertaer« Veriacabvddiudlaiv, Berlin 8W., Sebttnebergeritr. SU, einaraden so wollui.

neiMisim« Iii AoMigtti.

K. Wrifsmann, IMc sri'iii>« li«' .\ ii f Iii Ii ni ii - ili r

gricchisclivn Draiiiuii des 5. Julirliuiidvrtü.

Srmt Bodenfteiner, Sronisehe Fragen aber den
Ort des .\iiftr< ti iis und Abgcilieus von ScIkih-

spielorn und Chor im gricGliiscIicn Drama.

Edward Cappi, Vftrnvins and tbe Greek stago.

fSrhlufs.)

Nc'l>cii «Ii^n eliiMi crwälmteii (^tuclleii koiiiiiieii

fiuit aur die Lauüelicu iit-äte iu Itetraclit. liodeu-

steiner nennt diene am Sdilnaae aeiner Abhandlang

»Iii- z\veitl)oste (Jiu'llo, wälireiMl Weifsmann in der

Einloitunjr 7.nni<klialti'n(lfr iirtpilt. Kitic KlaNsi-

likatiuu hulto ich überhaupt nacli lU'in, wan oben

im allgemeinen bemerkt wurde, fSkr nnmiastiig,

jedenfalls ßr 8b«rflS*9ig. Rollte sie i1o<'1i v<'r-

laiiirt wenlfu. so rnnfste sie we-ipiitlicli aiul<T-

Inutei). Dio Tht'aterri'i^te, soweit »i«^ bis jetzt

bekannt mnd, kOnnen wir fQr die Haaptfmgen

nur zur Kontrolle «(cbrauchcn ; »io «o^eu nur ja

nnd nein, sonst sin<l >ic stnnun. Wim- iiinlcrs

urteilt, ist in einer >Selli»ttäusciinng l)ct'angen.

Man macbe doeh einen Venach nnd befrage die

Rninen, indi-m man die Sohnftqaellen vollständig

IxMsfite läfst. Was wiif-te man z. R. vom Clior.

seiner Cirölso und Heiner AktionV Nichts, ab.soUit

nicbta. Also wfiftte man aneh mit dem Oreheatr»-

rnnme nichts anzufangen, l'nd nicht viel besser

•tünde die »Sache, wenn man die Dramen ohne

die sonstigrn Pcbriftijm lli ii zu I{a(.> ziehen wollte.

So viel vom Wert« dieser (juclle. Eiue umfaraeude

Benutzung derselben tohnen dm beiden VerfosBer

ab, weil nie liefriedigmide Antworten von der Be-

fra^iiii-i diT Dramen allein crwart*!! Auf ila.s

Irrige dieiier Anschauung ist schon oben hiu-

gewieaen. Hier sei nur nocb anf einige der

ärgsten Fehlgriffe aufmerksam gemacht, welche

infol«.r<' nit'lit '^eiiii-^ender Heriiekaielitigung der

Baureste gothau viorden sind.

Beide Verfnaser laasen die eigontliohe RQbne

aeiilicll durcb Seitenwändi' oder SoitcilHugel l>i_>-

grenzt j^i'in, ilii' sii- raruskcnieii neniuMt. Wie sie

zn einer >.o kühnen Itehauptnng gekoiunicu sind,

ist mir nicht gaus klar geworden. Wenn man
an.s <1ea Dramen überhaupt auf einten dio Aussicht

liiitileriulen < JeL,'t'ii-tand sebliel'sen darf, miils dii-^er

doeli uieht unbedingt eiue \\ aiul sein, and

in den Graramatikensengniflsen findet sieb keine

Stütze fiir jene .\uuahme. Wären dio Bamotc

in ilirer ( iesaiiitlieit bofi'agt nnd dabei aiicli die

Lage der Eudkeile zur Bühne berücksichtigt wor-

den, BD wurde wohl der FeblaohloA entdeokt

wordeu sein.

Fln^^masehitu" und Oötferbiihiie statnieren beide

Vcrfa.<i8er; iirxlensteiocr nennt ilie letztere Götter-

bnlkon, nnd loh bitte, die zweite Hälfte des xn-

satnmengesetzten Wortes im (icdächtnis zn be-

halten. Flugmuaehiue und UötterbBbne lassen
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sifh al>or, wcnu man di-r neuen Lelire folgt,

uicht iu EiukiHDg brtugcu mit Ueu eriuilteneu

Banreiten. Wie soll eb Ldehnam mittels Ma-
schine T(»n Spielplutz uaoh oben entfernt worden V

soll er nur auf das jetzt soi^iMiannto l*aeli, diis

wir bisher immer als iiüiiue ani^ei^eheu haben,

gehoben werden und soll der Spieler dann vor

den Augen des Publikums über den dwi Meter

tiefen I{ainii nacli liint«n zu abgelieii oder fort-

getragen werden? oder soll da» Dach nur oiue

Station sein nnd der Lsielioam ron dort ans

weiter nach rückwärts in die Höhe gehoben

wenlfii? Dieselben Kraj^en un<;enilir, nur um-

gekehrt, würeu zu btelleu iu Bezug auf duä Herab-

lassen Ton Personen. Wie warde das Sehweben

in der fjift beworkstclli^t? wurden die Personen

von liinteii her iinf das Daeli vorj^esclioben V AImt

dauu ächweluen nie doch nicht, dann utauden »ie

nicht einmal anf einem Balkon. Und waram
macht« man, ehie nahe lit^nde, aber nie erörterte

Krage, warum machte man das Dach drei Meter

tief, weuu ein Muter Tiefe oder auch schon eine

Andentnng des Daehes genOgt hätte? Doeh ich

höre auf zu fragen, ich stelle lieber Forderunixen.

Mau verwerfe sämtliche Nachrichten Uber die

Obermaschiuerie, auch die auf äachylitiche Dramen
besUgliohen; dann giebt es keinen Streit mehr, denn

dann sdiciilrn -^idi einfaili tuiserc \Vciie. Ist das

den Archäologen uud Architekteu doch zu beduuk-

lieh, dann mögen sie sieh Rats eriiolen bei einem

Sachrerstüiidigen, mag ein Masehinenteehniker

entsehcidcu, ol> jene M ^scliiucu nnti'r den ange-

gebenen Verlültuiiüieu möglich »iud, mag er, be-

jahenden Fallee, ihre roranssetsliche Konstmhtion

darlegen und mag dann eu<llieh die Frage unler-

suclit werden, ol) die olnic Zweifel künstlichen

Maachiueu scheu iu der ernten Hälfte de» fünften

Jahrhunderts denkbar sind. Sollte wider Erwarten

auch die letzt« dieser Fordemngeu nach Wunsch
erfiillt sein, tlann — stimmen wir zu? 0 nein,

auch dauu uoch uicht; deim iu diesem itauvor-

fahren stäke ein tBehtiges StOek Sehildbfirgertnm,

duH wir den Athenern nicht zutrauen dürfen.

N.llier brauche ich mich niilit anszuhissen : wer

da» (.iosagtc uicht sofort versteht, für deu ist es

nicht gesdirieben.

Nach Weifsmann soll die Orchestra durch ein

llolzgerüst von geringer Ilölie bedeekt und aiifscr-

dem die eigeutliclie lUihne vor der iliuCcrwaud

nm einige Stnfen erhöht gewesen sein. Zn letzterer

Annahme ist auch Bodeusteiner in gewissen Fällen

geneigt. An das Ekkyklema haben hier wohl

beide nicht gedacht, und wenn Weifsmann diese»
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sowie die geriu<j;c Höhe der Tlinröffnnng jener

\\aud beachtet hätte, die ihm als Ilintcrwuud

gilt, so hätte er einen Beweis fUr das Gegentnl

iiciner Lehre erhalten.

Am atiflalligsten ist, was wir bei Hodeusteiner

S. Gib leaeu: 'Nuu hat aber Todt geglaubt, aus

dem Versinken des Promethens ergebe sieh un-

bedingt die Existenz des hohen Logeions in

äs<byleischcr Zeit: das ist nicht richtig. Gar

nichts ergieht sich diinuis al» die Notwendigkeit

eines nach einer Seite abgesehlossenen Hpielplatses,

wie wir iim auch für die "Perser' gefordert haben.

Denn das Versinken des Felsens mit dem an-

geHcbmiedoten Helden setzt wieder eineu Mecha-

nismus Toraus, der nicht in der Mitte des leeren,

kreisrunden S|iiel|datzes (Orchestra), sondern nur

unter den» Schutze einer .Scenetiwaud in Bewegung

gesetzt werden kaun, welche die Vorbereituugeu

snm Herablassen des Felsens Terbirgt Die Ge-

samthöhe des .Aufbanes, des Teiles also, der ver-

sinkt, uml desjenigen Haumes, in den er versinkt,

schätzt Todt anf 24 Fufs. Sagen wir im Ver-

glnchsw^ 20 FuTs. Kann nun Todt beweisen«

dal's der untere Teil, der stehen bleibt, eben das

liOgeion ist? Es kann doch ebensogut auch das

Ganze ein den Felsen (mit verschiedenen Absätzen,

Zacken und Klüften) darstelleudee SetistQdc ge*

wo-i II sein. l'rniiK'ihoiis sinkt dann mit dem
ubervu Teil des Felsens in deu unteren, der stehen

bleibt, hinein.* Es kommt mir so vor, als ob
hierbei uicht beachtet wäre, dafs die Wand,
welche Bodeusteiner als .Scenenwand ansieht, die

Bühueuvorderwaud uach unserer Ansicht, nur eiuo

H5he Ton ungeßihr zwölf Fufs hat. Jedenfalls

sind Hrdie und Breite der Thnren dieser Wand
unlierücksielitigt i;eblicl)ei». Kin (lestoll, iu das

aul'ser Prometheus nach des Verfassers Vermu-
tung S. 691 auch der Chor versunken sein soll,

konnte unmöglich durch eine jener Thuren vor-

gerückt wi |p|en. vno es doch bei einem Satzsfück

verlaugt werden luuls. Eiu Ausweg bliebe uoch,

die Annahme, da& das GerBst durch einen der

Orcbestraeingäuge herbeigcsohafli worden sei.

Dann mül'ste man aber ancli annehmen, dafs es

vor den Augeu des i'ublikuuis, ganz oder iu seine

Teile zerlegt, hinausbefördert wurde, denn im
nächsten Stück, das im Tartarus spielte, hatte es

augenscheinlich keinen Platz mehr. Ob der Ver-

fasser uns dies zu glaubeu zumutet, wcifs ich

nicht; es ist aneh gans gleiohgflitig, denn das

Gerüst ist sehon an sich unglaublich Man stelle

sich nur alles vorl Prometheus und Hephästos mit

seinen zwei Gehilfen treten iu der Orchestra auf;

4. Okleber. WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOIX)OI]L 1803. No. 40.
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alle vier klettera, trotz ilirer Kotbarue, an dem

Oflitoll doeli minilesteiis sehn Vvh hoA empor,

nnd elM>nso am SehlnlSi d«8 Stackes die Okeauiden,

«m mit IVoiiH'theiw sen versinkoii. Okeaiios liif^t

der Verfasser gleich&lls iu der Urcbestra auf-

treteiif in der lo, der Chor und doch wohl aoch

Hennee ihren Stjimlpnukt ImWu. Alle diese

iiiMM« !) zu Prometbt'iis liinanfHiuccIuMi, der 7,clin

Fai'ä hüber ateht Wona der Verfostter an einer

anderen Sielle, 8. 68*2, eine eolehe Aktion Ar mi-

dankhar erklärt, so int Uns einer j«>iier iiicrk-

wördifjen Widorsjirilclu', die auf citH' eiliife l ln r-

arbeituug liiudeuten. Oeuug davon. Dan Zirkus-

theater, daa nna Tor nahen Jahren Tordemomitriert

wordo, war doch immer noch mafsToll, aber

dieties 8atzstück Jiiit fim-r Vcrscnkmi«»' in sich ist

geradezu ein Lugehencr. Kinc l'heorie, die zu

solchen Ansflilehten (jrreifen mnCn, gieht rieh oflSm-

bar selbst vt rloreii.

Alle drei xMtliandlnu^'eii, clie WciCsnianns und

Bodeuitteiuera »owie die früher vou uns i>e-

spfToehene Pickards, hehaodeUi dasseihe Thema,

das "^pstcllt war, alle drei verdienen als Doktor-

di«.scrt;iti<)(ien nnsere Aiu'rk«*nnnnjf, alter einc^ be-

friedigende Lüäuug iler gestellten .\ufgabe bringt,

ans hegreifliehon Granden, kebe. Was folgt

dnrans? Die llitt«', so selieint mir. es möebtm

solche oder ähulicbe Arbeiten in Zukunft nicht

mehr augeregt werden; es ist ja doch sicher

niobt wOnsohenswert, dafs tBdit^^ Arbeitskrifte

rieh v ri^'fliücli .ibtniilien.

Die ilrittc der am Kopf geuauuteu »Schriften,

die vou Capps, Keichnet sich ans durch ßeriick-

siehtignng der schwer zogängliehen älteren, wie

auch der nicht iiuIm ileiitenden nenen ii liitteratiir.

Vou der letzterou ist wohl nor ein Anfeilt/.

Dnmons in der Mneniosyne 1892 nnbeaehtet ge-

blieben. Sein Hauptaugenmerk richtet Cupps auf

die \Videilegnng Overs Hic^i r w.iv liei seiner

Vitruverklürung im Jourual of Hell. Stud. ItiUl

znr Annahme eines naeh der Mitte der Ordiestra

7M vorspringenden Logeiuii^j gelangt, wie es die

Tafel in Si-Inii'iilers uttiselieui Thenterwescn zeigt.

l>er \\ iderleguugsvertsuch scheint mir im weseut-

Hehen gelungen zu sein; nicht hilligenswert da-

gegen ist die Brklämng, die Capps empfiehlt.

Und das hegt in erster Linie (hiran, daCs er dif

UnhaUtborkeit der liebauptungeu vou Kabricius

nicht erkannt hat. Der Weg, den Fabricins

wählte, ist keiu neuer, sondern nun schon zum

dritten Male beschritteu worden, ohne dal's der

Nacbfülgeude vom Vorgänger etwas wufst«. Ibu

•insefalagen nnd weiter verfoigen kann nnr der,

dem es nicht darauf ankommt, der pbilulügisolien

Hermenentik ins Gericht sn scfalngen. Djer zeigte

sich hier urt«ilskräftig<>r als Capps, indem er die

dargebotenen Phantasieliililer rundweg ablehnte.

Es sei hier nebenbei bemerkt, dafs eine völlig

befriedigende Auslegung VitmTB fiberhonpt nicht

zu erreichen ist. Wir haben in der letxteu Zeit

alle insgesamt gefehlt, indem wir nn-! auf den

Kose-MüUerschen Text verlieitieD. Dyers Ver-

dienst ist es, nenerdings znerst anf seine Unricher-

heit aufmerksam gemacht zu haben. Die nötige

Fiilgeruiig hieraus hat aber weder er selbst noch

.Müller, noch (Japps gezogen. Ich mufs mich

hier mit dteeer kurzen Andentang begnügen.

Eine persönliche Demcrknug füge ieli noch

liinzn, die aber doeh zur Saelie gehört. Capjis

hat in der Einleitung von meiner itczension

Pickards Not» genommen und Einwcndntqi^n da-

gegen gemacht. Ks wäre mir ein liCiehtes, das

Unzutreffende derselben darzulegen, doih finde

ich es nicht iür uütig. lilol's eine Aufseruug

greife ich anf, weil ich so Gdegenheit habe, einen

Punkt meiner Ur/ension für weniger orientierte

Leser klarer zu stellen. Ks handelt sich um die

Hedeutung vou Okribas. l'ickard hatte sich, wie

jetst wiederum Bodensteiuer, anf Rohde, Rhein.

Mn-ioum 18SI'>. 'i.'i.'» f.. nml aufserdem auf

Dörpfeld, Herl. Thil. Woclionsehr. IHUO, 8p. 470,

berufen. Deingegeuübcr habe ich iu meiner Ue-

zension anf einen Anfeati von mir in den 1889er

Sitzungsberichten der Miinehener .\kademie, etwas

uubestimmt allerdings, hingewiesen, worin ver-

sneht wurde, die ron Bohde vorgebrachten Be-

denken zu heben. Zugleich habe ieh angedeutet,

(lal's Hohile daraufhin seine lk''h'nkeii in diesem

Piuikte failüu gelasbeu hat; es geschah brieflich.

Dörpfeld, anf dessen bloFses Daftrhalten in Iwiko-

giniphischen Fnigen Philologen schwerlich Gewicht

legen werden, hat, w'w ich sielu'r Mcil's. als er

seiue Bemerkung uiederscbrieb, meüieu Au&atz

noch nicht in Händen gehabt. So ist der Sach-

verhalt; und nun verweist Capjis wiederum, um
niicli zu willerlegen, auf DörplVld und Uohde.

Ü(ts Irteil über ilies Verfahren überlasse ich

anderen; aber die l^ago mSehte ich mir dodi

erlaiilieu. ob Capps meinen Auisais fiberbanpt

einer Uurchricht nntenogen hat.

0. Oebmichen.

Uerodoto«, flir den Scbulgcbranch erklärt von
K. Abieht. Leipzig 189S. Tenbner. 4. Bd.
Ilurh YII mit 8 Karten. 4. verb. Aull. 204 S,

l.»0 Jü

Dasaelba, was Ref. kfirsücli in dteeer Zeitsdir.
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IHil.i. fwM, (w!) VfHii .'t. T?ii. iler Alii.Iitsi-lieii

erkiürcudt'U ilerodutuiiHgal»- riüuute, iiiiilk anch

von d«ii vtHÜflgendei) 4. gelten: anch hier wi«d«r

bat ihr Verl flriiM grolke Vcrtnititheit mit Herodot

and soin bpsonneiios l'rtcil trt'fflifli licwälirt.

Gewacliseu int die neue Auflage gcgt;t> die alte

nm 3 Seiten.

DtT DmckfeliltT r. 22 «« Si tvioi -dyr^c . .

.

fiai oidt ist in dir I. ÄuH. aus der herüber-

gcnoiiitnen. Sonst itit der Druck korrekt.

Die Anmerkung m e. 188 roüM oim ff^t

Sofiov ist RWiir reichliaUig. man vcrinirst aber den

Hinweis darauf, daCs llerodot und Thnc (I 22,

II "Jü, VI LIT) iu ähnlichen Fällen die iiersün-

liehe Koostniktion haben. Mtodoi'nki, De ennn-

tiatis lobieeto carentibns ap. Tlerod. OraeoT. 1886,

R. 25—27. >r«'Iit bicrnnf ein, sielicrt aber nnscro

Stelle durch l'arallelen wie Thuc. ^'1I 07, .\tich.

Ag. 917.

Über die Textkonstitution seien mir wenige

Üeraerknngeu gestatt»'t. o. :]:] ist mit Sitzler

tfya tfidfOxf beibebulteu, nach VIII 143 ist wohl

igya an streichen; e. !t4 hat Verf., wie Sitsler,

il^r (T hfqr,y i/]»' livßXtiniy, aber Gompers Her.

St. II 4-S verwirft hi^Q^y, Kallenberg achreibt

17^1' di ({.; c. 5(i nuilk nach Snidiis uud Desronsseaux

iv vor ««rra wohl fallen; o. 184 iat (tot tlf49ij

i'pilielialten. aber Kallenberg .lalireslior. 1SS(;,

8. 308, bemerkt, Herodot netxc den I>ativ nicht

zu diesem Aorist nnd vergleicht IV' 77. 13G.

VI 15.

Lieguits. WiU. 6mio1L

Xenophons Anabnsis niid Hellonika in .Au-w.ilil.

Kdr den Schulfiel»raiich Iieraus^'i'gelicii vmi Jif.

Kr. G. Sorof. Krstcs Bilnihhon. Anabasis I - IV.

Text und Kotnmeotar. Lviimn, Teubucr. 1^1>3.

Frois geb. Je 1,»0 JL

Die .Vusgalie Itil lrt Mni einem für < MuT-'iVrtia

Huil [ iittT-Sokniida lii-n't'lnietcn grieeliix lieii liese-

buche die erst« Hälfte nnd enthält die vier ersteu

Rflcher der Annb. mit gam geringen Weglamnngen,

dcrni Stelle dann diMit.selie Inhaltsangaben ver-

tr»'tfii; die zweite Hälfte wird eine .Xuswalil ans

den drei letzleu Hiicliern d^r Anub. nud aus den

Hellenika enthalten. Den Kapiteln aind riemlioh

umfiiugreii'he. auch den inneren Zusammeuhang

wiedergebende Inhaltsangaben voransgesebiekt. nm
dem Schüler das Verständnis des zu Lesenden

SO erleiobtem, nnd damit sich dersellM Uber da«

etwa bei der Lektüre Übergangene rasrli orien-

tieren kann; kurze Kandbemerkungen fassen aul'ser-

dem noch den Inhalt kürzerer Abschnitte zusam-

men. In den Text einget'ugte Plüae mit bet-

gedmckteu Erklärungen illustrieren einzelne, ohne

Zuhilfenahme der Ansdianang ichwer venitänd-

lielu' I'artieen. Als Kinleitiiii*:^ dient eine Hioixr.a-

phie Xenophona und eine Darlegung der geseiiicht-

Hchen Verhältnisse, die das Unternehmen de«

Kyros herbeiffihrten, beides, Ar eine Sehnlaosgabe

durchaus /werkmäfsig. ktia|»p gehalten und ohne

jede ErwähuQug von Koutroverseu. Ebenso von

keinem nnndtigen Detail belastet ist der dorbh

Abbildungen illastrierte .\nhang über das grie-

ehi'-elie Heerwesen, bestin<lers über Rewaffiiung

und Aufätelluug beim Kampfe wie auf dem
Marsche. Das alphabetbehe Verzeichnis der

Kigennatnen endlich bietet über Länder, Völker

und Personen nieht mir die üliliehen kurzen An-
gaben, äouderu auch ciuc Meuge auregendcr Auf-

schlüsse nnd Charakteristiken. Angehängt ist

dann noeh die Kiepertsehe Karte. Das (ianze

macht dnreli vorzugliche .Xusstattunt,' einen be-

üoaders günstigen Eindruck und entspricht auch

inhaltlieh in wansehenswertester Weise den Frav

derungen der neuen Lehrpläne. Entbehrt hat

Hef. nur ein dem Hediirfnis <les Lehr»>rs licchiinng

tragendes Verzeichuis iler dieser Ansgabe oigen-

tümliehen Lesarten nnd der wichtigeren Varianten

nbei li.iii|it; man erfiihrt darüber nur in der Vor-

rede, ilals für die <ipstaltnn<4 des Texte-« neben

der zu gründe gelegten Anägabe von Hug auch

die von Weidner und Rehdaats-Carnnth benatct

worden sind.

Ein zweiter, gleich ansjtreeheud ausgestatteter

Uaud euthält nun teruer einen Kommentar nebst

syntaktisehem Abrifs, beides offenbar das Ergebnis

sorgfiiltiger nnd gediegener Arbeit: doch stellt

da.s dabei v(»in \'vrf. eingeschlagene Verfahren im

Vergleich mit den bisher vorhaudenen Kumuien-

taren nnd i. B. aneh der in demselben Verlage

schon früher erschienenen 'Anleitung znr A'or-

liereitung auf Xenophons .\uabasis' von .\. S<!hirmer

au tlie tiewimeuhattigkcit imd Ea^isungskraft des

sich prftpariereoden Tertianers n. E. an hohe An-
forderungen, insofern nämlich derselbe gezwungen

werden soll, über alles Syntjiktischo in dem bei-

genigten Abrifa sich selbst die nötige Uelohrung

sn suchen. Das setzt anch bei vorangegangener

'.Anweisung zum (Jebrauche des syntakt. .Vbrisaes',

wie sie die \orrede iu Ausiiicht nimmt, eine

Sell)stthätigkcit voraus, die ihm auf dieser Stufe

kaum zugemutet werden kann. Gleich an §§ 3,

'). 10 di's ersten Kapitels wird er auf nicht \ve-

\

niger als je lU Stelleu der Syutax verwiegen uud
I mufü sieh wiederholt dnreh lingere, ihm ohne
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Erklüruiig dea l^elirors uicbt leicht vei-stiiiiiUicbe

Abrötxe hiddtnrdiarbmten, am das f&r eioe genaue

("iKTrietzim^ Krforderlielie zu fiiuleii, stölst aber

auch iuif Hfiiii'ikuiifyon. ili«- liir tlib Vcistiiuduis

uiüht uubedingt uutwfiidig aiud uud daber l>üs»or

ganz fehlen worden. Ref. luon die Hoißiang des

Verf. nicht tcilcu, dufs M der Schüler 'firOlnwtig

von selbst und ohne grofse Anntrengunj?'

sieb iu das syutiiklische System eiulebe uud die

KlaseenlekUire *obne Unterbreehnng durah aos-

fOhrlicbe grammatische ErMemngeu* beaehlennigt

werden könne.

Allerdings tiuUeu iu /ukuuft, wie es die neuen

Lehrpline Viwichreibeo, »ehoo in der Ober-Tertia

die Hanptregehi der griechiselien Syntax geübt

werden, auf dieser Stufe aber, wo doch Formeu-

lebre uocii das eigentliche grutuuuitische i'eusum

bildet, ist o. E. für jene die mlndliehe Belehrang

BOBreichcud, und wenn mau gedruckte Konuuen-

ture bcnutzeu läfkt, uiufs die nötige Aufklärung

über Sjutaktiflches in dieseu selbst uud iu luög-

Kehst elementaiw FMniag, ohne BOelirieht aof

die Einordunn«^ di>r Rej,'eln in das >yntjiktische Sy-

stem, geboteu werdeu, wie es z. H. iu der er-

wühuten 'Anleitung' von Scbirmer versucht wird.

Aber aneh ohne gedmekie fieihOfo ist die He-

wuKignng aller H;in|»(ri'poIn s«. silnv'ori^' nicht,

tioferu nur die äcbülor vom tuterrieht der vur-

hergehenden Klaaeen mit den Satzarten und den

Urundregeln der lateinischen Tempus- und Modus-

Iclirc liiiireiolien*! vertraut !«in(I; lii-hirf f-^ iIitIi

für selu' vieles vom Deutacbeu Abweichende ilatm

nnr dee HinweiaeB anf die Oberrinstimmnug mit

dem schou bekannten Lateinischen, wie iIms ja

auch ^clion bftlingt ist durch ilic Forderung der

neuen Lehrplüue, dal's beide tirammätiken 'iu

ihrem ganzen Anfbau nieht allsa Terachieden'

sein sollen. Wird nur von Toroherein bei der

licktürc .li r Auubasi» in bezntr anf alle-* Syntak-

tische, soweit es denn überhau|)t dem iSebüler

erkfot sn werden branohi, redit gründlich ver»

fahren, ilunii bleibt «ehr bald de« ansf&hrlicher

Erörterung Bedürftigen so viel nieht übrig. Sind

beispielsweise gleich im ersteu Ku])itel, bei detu

eine bünsliebe Pnparation des SohGlen noch gar

Bteht Ysrlangt werden kann, die Koustruktiuncn

von /»7;foi'(»), /.ayih'iyo} , aln'heiniidi . o'tc bciin

l'tp., ittf mit Kouj., öiait mit Indik. uud Intiu.

and rietes andere am den vereehiedenen Ab-

Hohnittt'ii (br Syntax beim Unterricht - m i rig

eingeübt und die bctri ffeiKlen Textstellcn liir die

Jiepetitiou zum Au.sweudiglerueu aufgegeben uud

dem OedBehtnifl eingeprägt, und wird dann, nach-

dem die häusliche l'rüj>uratiou begouneu bat,

noch ebige Kapitel weiter in derselben Weiee

fortgefahren, dann kann anf die mo gewouueneu

Mustcrln i-jiiclo immer kurz zurückgegriffen uud

Itald bei der Lektüre ein rascheres Tempo ein-

geMcbiagen werden. So wird aueb ohne Benntznog

des Handbuchs alles Weseutlielie de i Syatm
schon in iler Olti r-Tertia erledigt wenlen können

uud für dieses Oebiet des »Itspriicblicbeu l uter-

riebte eine KottMntration erreiefai, die es ermög-

licht, die systematiHche Durchnahme der Syntux

iu der Sekunda auf eine zusainnienfassende un<l

eiu^elues ergüuzende Kepetitiuu zu beschränken.

Diese aber Icann dann gesehehen an der Hand
jc<lor (»ratninatik, während die Meth<»<le des Verf.,

wie es derselbe auch ausspricht, die Abschaffung

oiler doch die Nichtbeuutzuug der soust gebrauch-

ten Syntax zor VoranMetioi^ hat, eine Zwangs»

läge, die der weiteren Verbreitung seitxes sonst

so gewisseuhaft gearbeiteten Komuieutars liimlerud

im Wege stehen dürfte. Die Eiufiibruug des den

Text mit Zogaben enthaltenden Bandes kann
freili<'h davon unabhängig geMbeh<-n und mag
auch hiermit angei^entlich empfohlen seiu.

Unsnm. E. Srase.

H. Peter, Die Scriiitores Ilist.ni^H' A ii - n st ae,

äeclis lilterar-KVscliicliUiche Uutcrsuckuugou. I/jiiixig

Teubner. 1892. VIU n. S66 8. 8. A 6,40.

Durch Dessaus epocheuniehende Aldiandluug

•I ber Zeit und Persönlichkeit der Sil \.' (im

Hermes X.\i\') ist die Uutersuchuug über diese

Sammltrag von Biogruphieen in ein neaea Stadium

getreten. Indem Dessau eine b'eihe TOn Sohwie«

rigkoiteu aufdeckte, die sich der gewöhnlichen

Ansicht über die Eutsteiiuug der ilA. entgegen-

stellen, nnd sie mit der Thataaebe znsammeohielt,

(lals ein grofBer Teil dieser Biographieeu von

Fäl.-clmugeu wimmelt, stellte er die Ansicht auf,

dafs die Namen der sechs \ erfusser erdichtet

seien, das Ganze als Maebwerk eines FSbehers

anzusehen sei, den er an das Ende dSB 4. Jahi li'

setzte. Diese kühne Hypothese, von Seeck al.s

eiu befreiendes W ort begrülst, ist von Mommseu
wesentlich eingesehrBnkt, von Kleba nnd WSUTlin

mit gewichtigen (Iräuden liekämpft worden. E!s

ist crIVenlicli. dals auch II. i'eter, der nnvh mehr

als dredsigjilhriger Beschäftigung mit den SÜA.

besonders dazn berafen war, in dieaer FVage das

\\'ort genommen hat, um den von ihm vertretenen

Standpunkt zu reclitfertigen. Zum Beweise, dafs

die gam&e Sammlung iu diocletiauiscb-coustautini-

Boher Zeit entstanden nnd wiridicb sechs Teischi^
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deneu VerfaHsern znziisrhrciben sei, pipl)t er in

sechs Abacbuitten dua gcHaiute Material über l'er-

SoKehkeifc, Plan nod Zeit der VerfiMser (I), fiber

ihr Yerhältniii zu dun Quellen (II), fiber die

Komposition der Vik'ii und ihre Zusiunmeiifussiiug

KU der aua vorliegeudeii Suuimluug (III), uuter-

sndit dann die eingelegten Reden und Schrift-

stücke (IV) und die Glan' u ; : ligkeit der HA.
iilHTli;iii|it ^Y), nm ciullich iiuf dur so i^ewonuenen

uiufa8»eudeu Graodlage die uoch übrig bleibendeu

AigvmeDie DeesauB und Seeeka xnrBeksoweiseii

(VI). Eh war bei dieser Aiibige des nncbos aicbt

zu veriiieideii, dalV niiiiiclies Ik'kiumte vorgetragen

wurde; uameutUcli van Klebä und Wültlliu »ind

eine Rnhe wiehtiger ImtsraEea gegen D.*s Hypo-
these vorwoggenommeu worden. Aber einmal

fehlt es selbstverstiindlicb nicht an neaeu uud

wertvollen Kinzeluntersnchuiigen, uud femer bat

Peter gerade dnrek die YorfBhrang des gesamten
Materials einige neue, allgemeine (leHichtHpnnkte

gewonnen, die uumentlicb in der zweiton, vierten

nud fünften Abhaudlaug hervortreten. Beaouders

woUthnend berflhrt die mhige Saehliehkeit der

DarstellnDg nnd der mabvolla, Tomehme Ton der

Polemik.

fia kann natSrtieh hier nicht uutemomnien

werden, alle Einselfragen an bespraohen, die bei

dieser Hchwierigeu und verwiekelten rnter!<uoliung

in Erwägung zu ziehen sind. Der lieforont niul»

sieh darauf beaebranken, diejenigen Fragen zu

beseichnen, welche seiner Meinung nach gans oder

doch im we-i'iitliclieii als ••rleiiigt anfesflii'n wer-

den dürfen, uud die Bedenken hervor/.ubebeu, die

ancli tMoh P.*8 Erörterungen noch übrig bleiben;

denn ab abitchliefsend nach allen Riehtangen hin

rermag er dieselben nicht anzuerkennen.

Es galt zunächst, gegen Detuuu und tieeck zu

beweisen, dafii wir bei keiner Stelle der SHA.
gezwungen nnd, ihre Abfassung ans Hude des

4. Jalirh. zu setzen. Dieser Beweis .^eheint dem
lief, durch Kleb» und Peter in der Tliat geführt

zu sein. Hatte schon Kommsen anigeflihrt, dafs

die Biographiecn im wesentlichen derdiodetianiaeh-

eoiistantiniseiien Zeit nngeliöreii tiuis;<en, nnd nur

ao viel festgehalten, dufs in der Zeit de« Theodo-

sins eine Überarbeitnng dnrch einen (zweit^^n!)

Diaakenasten statt^ftinden habe, de»eii Xusütze

noch 7.U erkennen seien, so hal»en Klelis unil l'< t« r

(z. T. auch Wölffbn) eben diese 8tücke wieder

fSr die frühere Zeit in Anspruch genommen. Es

handelt *ii'h hierbei namentlich nm Ant. Phil,

c. 16/17 und Sev. c. 17 III. Diese Abschnitte

stimmen mit den enr&|irecheuden de» Eutro|) uud

Victor in so auffallender Weise überein, data in

beiden lullen eutwetler beide Autoren dieselbe

Quelle benntst haben mSasen oder der enie den

anderen. Dessau liat mm licliauptet, dafs die

erstere Annahme bi-i der Freiheit, mit welcher

sonst Eutrop uud in noch hühcrem Orade Victor

ihre Quellen behandeln, ausgeedilossen s«, viel-

mehr jm« Abschnitte der HA. aus Eutrop und

Victor entnommen sein miifsten : damit kämen wir

in die Zeit nach 3üU. ächon Klebs (Kh. M. 45)

ist dieser Annahme entgegengetreten, nnd Peter

nnternimmt in der zweiten Abhandlung ihre Wid«^
legmig von neuem. Er zeigt zunächst durch Vor-

gleicliuug von Aurel. 'SÜ/'.i'J mit Eutr. IX 14 und

Viet. Caes. 35, dafs alle drei ans einer gemein-

sann-n Ciuclle geschöpft haben, einer Kaiserehronik,

die nach Enmanns Niichweis unter l>ioeletiau ver-

fafat wurde und bis auf dessen Zeit reichte. Wenn
nun die Cbereiusämmnng swisohen der HA. nnd

Eutrop gew("hnlich sich auf oin/.due 8ätze bc-

scliräukt, in jenem .Mjsehiiitt (.\ut. Ph. l(i f.)

aber eine weitergehende ist, so li^t dies daran,

dafs Eutrop natflrlieh nach grOfterer Kflne strebt,

hier alter der "N'erfasser der Vitasmne erst^f (jnelle

(Marius Maximum) beiseite legte und einen kür-

zereu Abrifs vorzog; »o ist es gekommen, dals

beide in einem grSfeeren Abeohnitt ftbenin-

stimmen. \\'etni ferner jener Teil der V. Sev.

eine so ungewöhnliche übereiuatimmnug mit Victor

zeigt, so weist Fster einmal darauf hin, daft rio

doch keine vollständige ist; dann aber hatte Victor

an der Hiogniphii- seines Landsmanns Severus

ofl°enl>ar ein besonderes Interesse, wie schon ihr

aufaergewOhttUeher Umfang beweist. Folglich ist

ganz erklärlich, dafs er die Kaiserchrouik hier

vollständiger ans-dirieli. — Diesi- AusfTütrungen

scheinen dem lief, überzeugend; ebenso die über

das sogenannte Probnsorakel Prob. 24), wo
bereits K'lelis die richtige lOrklärung gegeben hat,

ilber Heliog. '24, .3, wn die scltsanu' Kt-ehnung

(idem uumquam minus centum scstertiLs ceuavit,

hoe est argenti libris triginta) dnreh den Gebrauch

einer älteren Münztubelle und Versehreibnng einer

Zahl erklärt wird, iilu-r di-u Nachtrag zu den

Trig. Tjr., der schon von Klebs uud W öUfliu dem
Trebellins wiedergewonnen ist, nnd die in der

C. Abhandlung besprochenen Stellen. Kurz, die

.Ansieht, dal- die g:\uzc m» vorliegende Sammlung

ihren Alischlul's um Ii30 gefunden hat, raufs feat-

gehalten werden; später rerfislkte Stucke sind

nicht nachgewiesen.

Koinineri wir ntin auf die Verfasserfrage.

Fast alle Forscher waren darüber einig, dafa dem
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Trebellius uiul Vopiscus <lit» unter ihrem Namen
überlieferteu V'iteii zu belusMCU seien, dagegen da.s

Eigentam der 8l)ri<:;en Tier SoripioTM keinwweg!*

haktUthe, die !i imiI>< Itriftliche Verteilnug jeden-

falls unli;»ltl)ar si'i. I hr Versuche, hier amlerc.

siciiere Ko.sultute zu gi^winiieu, konnte Feter im

Philologus 43, p. 146 als gescheitert bttddineD,

da die Verfimer anf Grund nn/.urci<-henden Ma-
terials zu ganz verschiedenen l^r^eluiissen ge-

kommen waren. Wenn er aber auch jetzt noch

«n der bandaehiiftKeben DberUeferang festhält

und die Angaben der \iU-n über die .Sdirift-

sU'lleri'i der Verfasser ^läulnL; hiiiuitnmt. su fürchte

ich, dal» er wenig Zuatiummug linden wird. Für

Deieaa waren die hier Torliegenden Schwierigkeiten

ein Ausgangspunkt zu seinem radikalen Losuugs-

Torsuch; Mi)niin-pn fülirf (im ITernies XXV .M,'))

aofl, dala die überlieferteu Namen mit den son-

stigen Daten rieh ntramermehr in Einklang bringen

lassen, und der konservative Klcbs erkhirt (Hh. M.

47, p. .Vi!)), dals die Schwierigkeiten, welche durch

die Widmungen an Diucletiau iu den v. Macr. u.

Nig. entstehen, *am wenigsten dann in ISsenrind,

wenn man die überlieferte Verteilung mit Haut

und Haar als eelit annimmt". Ganz entgegen-

gesetzt Peter. Für ihu siud jene Sciiwierigkeiten

teils nicht ?orfaantlen, teils lösbar, nnd er folgt

fast iu allem 'den mafsgebouden Haudscbrift^n*,

verwirft also auch die neueren Vorsuche, in der

Autoreufrage Sicheres zu erreichen. Allein mit

der blolsen Verweisang auf Phil. 43 (p. 25 Ann.)

durften die Ansichten v(-n .Nfoniinsen, Klebs (der

SchluCs des höchst bedeutenden Aufsatzes dieses

Gelehrten im Hh. M. 47 lag P. noch nicht vor)

nnd WSUriin, so Teraehieden sie sind, nicht ab-

gethan werden, ntnl sihwerlieh wird cini r dieser

Gelelurten sieb jetzt lür widerlegt erklüroo. Nach

P. ist aus den Werken der ersten 4 Scriptores

eine Auswahl getroffen: Spartian iiatte wirklich

von Angnstns bis Hadrian alle Kaiser, vini da an

alle Gaesares, Usurpatoren und Präteudeuteu be-

handelt nnd wollte bis Diodetian kommen} Vnlea>

eins Gallicanuä 'steht seinem Programm nahe'« er

wollte dem DiiK-letiaii ntniies pnrpuratOS Augnstns

vorlegen, aber der Kcdakteur unserer Sammlnug
hat von ihm nur die eine Vita des Avidins Cassins

aufgenommen (höchst unwahrscheiulich! Kef. ist

sehr geneigt, die Kxistenz des vir ciarissinnis V. (J.

zu bezweifeln, vgL .Mommsen H. XXV 245);

Capitolinns hat wirklich zweimal mir Feder ge-

griffen, einige Hiographieen dem r)i()el., andere

dem CoH'itatitin trewidtiiet. und seine Tliät i<'keit

reicht, wie wir sehen werden, noch weiter. Aber

den Gnmdsatz, unbedingt der handschriftlicheu

Überlieferung xa folgen, hat ancb P. nicht voll-

ständig darebführen kiSnnen; dafli die r. Getae

nieiit von Spartian sein kann, giebt er zu und

hiiU LampridiuH fiir den Verfasser (Klcbs giebt

sie dem Cap.J. Nach der Ansicht des lief, liegt

hier eine Frage tw, deren TÖlKge Lösang \m der

Lage der Sache vielleicht nie gelingen wird;

aber der konservative Standpunkt l'efers seheiut

ihm unhaltbar (vgl. Wöliflin im Litt. Centr. 16*M,

p. 120/121).

Dagegen triff't P. mit Mommsen nud Wölfflin

zusammen in der Annahme eines Sehln lsre<lak-

tenrs, der die ans vorliegende Sammlung iier-

gestellt habe, sowie in der Vennntang, daTs dieser

niemand anders sei als Capitolinns (so j* t/t auch

WölfFlin). In der That hat da-s grolse Wahr-

scheinlichkeit für sich; denn Cap. ist derjenige,

anf den P. einige offanbare ZusKtM noch in den

Viten des Lamfiridius zurfickgefuhrt hat, nnd um
330 mufs der Absehluls erfulgt sein. Wie wir

uns aber die Thätigkeit dieses Redakteurs im eiu-

selnen xn denken haben, wie weit er in die ihm

vorliegenden Arbeiten eingegriffen, Anmerkungen

und Zusätze lnneingel>r;ielit oder neue Hiogra-

phieen hinzugefugt habe, darüber gehen die Mei-

nungen auseinander. Mommsen mOohte ihm die

siiintliclien 'Nebenviten' zuschreiben, was P. natür-

lich ablehnt. Wölff'lin und P. nehmen an, dafs

der iledakteur Zusätze und Änderungen gemacht

habe, die die Kritik auaanseheiden Tersucheu

müsse; aber auch die Verfasser <ler Viten selbst

hätten solche Zusätze, oft an unrechter .Stelle, an-

gebracht. Beide Arten hat P. in seiner «weiten

Ausgabe durch Winkelklammem kenntlieh ge-

macht. Hei ileni Zustande, in welchem uns die

Viteu vorliegen, wird mau iu der That oluie

diase oder Shnliche Annahmen kanm aaskommen.

Aber sehr fraglich ist es, ob es je gelingen wird,

den ursprünglichen Kern, die Znsätzi- der Ver-

fasser und die späteren des Uedakteurs überall

zu nnterseheiden. Bei der nolorisdien Unfähig-

keit nnd Unbeholfeuheit dieser Autoren ist kaum
zu sagen, wieviel iiiuii 'meii zutrauen darf. ^\ enn

Wölfflin das von eingehender sprachlicher Analyse

erhofft, so furchte ieb, daft rieh diese Uoffiiung

nicht in vollem Mafiie erfüllen wird. Kleba, der

iiiier seiir sorgfältige sjiraeliiielie Sainnilunij;eii ver-

fügt, will von einer systematischen 0 benu'beitung

nichts wissen (Rh. M. 47, p. 546), und sehr beach-

tenswert erscheint, was Dessnn im Hermes XXVII,

p. ;")i>4 f. gegen die aus sprjichlichen Heobaelifnn-

gen bei den iSUA. gezogeucu Folgeruugeu ein-
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geweudat hat Über die Tliütigkeit des lü-dak-

tem« im eintetomi sehe man die wichtigen Ki-

5^ten^ll^^t•ll lu'i 1'. p. 141 f,

Ij<'iik'r ist der dieser Anzeige zugeiue-isfiie

lianiu schon »o weit iil)eräciiritt,eu, dals der Uef.

sieh begnügen mnfs, noeh den Wert der 4. Ab-

huudlung hervomaheben: die eingolejitcn Aktcn-

fitückf wi'rdeii jetzt durh von I'. mit Ausiiiilniie

oinigor iSeuutäVürliuudluugi-n ulü Krüiidungeu, z. T.

plnmpe FahehnDgen naehgewieean, niid Yopiieas

ist tln Hii lueiskMi belastete. Änf die Fraige nach

der li.iiulscbriftliclien Üln'rliofcruug ist P. nicht

eingeguugeu. int dies darum uuifulleud, weil

Mommsen die Ansieht anigeitellt bat, daft der

bisher für iiltor gehnlteno Huinbergen."<is eine Ab-

Hclirift des l'aliitiiius sei. 1'. spvicht in dein

Buche uur von 'deu mafügebeuden liuii(Uuliriftcu'.

Aueh jetst nodi bleibt die HA. ein nicht Töllig

gelotste« littemriseheü Uär<<el. Die Gegner Dessaus

gehen iu ihren positiven Aiifsti lhin;j;on weit aus-

einander, er selbst hält seinen Standpunkt itu

gansen aufrecht, s. Hermes XXVTI, p. 561 f.

(Dieser Aufsatz ist etwa gleichzeitig mit Peters

Rnch erxliieiien, konnte also von diesem nicht

mehr beriiekHiuhtigt werden.) An dem Abschlnls

der Sammlung am 330 und an der Mehrheit der

Vcrbsser hält Ref. fest. K. Icsiiag.

A. Ohlert, Allgcmcino Methodik dos Spracli-

nntorriehts in kritischer Be^rflndoni^. Khi

Ililfsbui'li für Ixhrcr und Sludirrcinlo, si,«io /um
Gobrauclio der |iiidagogischeu Suiuinaricn. Hannover,

C. Heyor (G. Prior). 1898. Till u. 893 S. 3

Der Verf. holt sehr weit ans. Er will fOr sein

Teil dazu beitragen, dafs die erstarrte Krfahrnng

auf dem (iclncte des Sprachunterrichts und der

Pädagogik den neuen nud augewohnten Ansichten

endlich weiche. Durch das ganse Buch zeigt er

sich als leide!i^eliaftli(dier Apostfd aller dem fra-

ditionelleu Luturriciitu und deui humiuiistisehen

Bildnngndeal feindlichen Ansichten. Man wird

sieh freilich verwandert fragen, wie es nnr m5g-
Üeli war. dals dif Si luilc lic; citirm sn vnüig ver-

kehrten uud vurduuimendeu Luterrichte, wie der

bisher erteilte nnd trotz Herbart, O. Friek and

H. Schiller fast alter < htm noch erteilt, im gansen

dneli so taugliche Mmselieii in das Ijeboii und

die Wissenschaft bat entlassen können. Die ersten

Abschnitte wenlen wabneheiolich aof den mit

der neiier<-n .sjirachphilosophiscben Qnd pSdago-

gis(liiM; 'l'ertninologio nicht vertraiilen I.eser ab-

schreckend wirken. Auch inöchie sicdi wirklich

nicht blols fSr verflachende nnd populnrisierende

Dantielluugeu, souderu auch für solche, welche

mit wisiensehaltliohem Rmste aaf Klarlegung ihrer

Ziele hinarl>eiten. eine naivere, weniger schola-

stische Spruche l»e-ser ziemen. Sagt der Vt-rf.

doch selbst au einer Stelle seinos Buchs (8.

znm Begriffe der Wissenschaft gehdre nicht die

Anwendung zahlreicher technischer Ausdrücke.

Auch der wissenschaftli< Ii bedcuteude Inhalt könne

in einer allgemein verHtiiudlicheu Sprache dar-

gestellt werden. Ahnlieh 8. 168: 'Daran (an der

umfangreichen Anwendnngwissen^i Ii > ft lieber Kunst-

ausdriieke) kranken namentlich die Schriften der

deulscheu l'hiloüopheu. Französische uud englische

Gelehrte sehreiben, bei nicht geringerer Tiefe des

Inhalte«, Iwi weitem IdlMT*. Ks ist auch mehr
Aussicht auf Vcrständignog, wenn man sieii seine

(-udaukeu iu der allen grofsen Schriftstellern

gemeinsamen Spmehe anssndrihiken bemSht. Idi

denke «labei vor allem an das, was in ersten

Kapitel über die (irenzen des psychologiHeheu

uud logischen Denkens gesagt wird. Die deut-

schen Philosophen haben es frGher allerdings noch

viel Sif^ getridbeo; aber ich denke, s>ie treiben

es immer noch viel zu arg. In den naelifolgenden

Abschuilten, wo der Verf. frei ist von den Fesseln

der Scbnltermioologie, redet er eine Sprache, die

vorwiegend glücklich beaeichaeud ist und nach

nicht den Scbnun k de;i tJeintreiehen entbehrt.

Sein Buch nimmt folgeudcu Liang. Zuuiichst

wird fiber die Entwiokelnng der Sprache nnd Ober

ihr Verhältnis zur Psychologie nnd zur Ix>gik ge-

handelt. Daran sehliel'st sich ein Kapitel, welches

die Ilauptkultursprachcn ihrem Werte nach mit-

einander vergleicht. Wie diu Altertara in den

Augen des Verfas.se!-s durch die gewaltige Ver-

tiefung, welche das geistige Leben in der moder-

neu Litteratur gefunden hat, völlig Uberwunden

ist, so findet er aaoh in der Mehrsabl der ¥^le
ilie grölsere Fähigkeit, die Heguugen der Seele

klar uud verständlich auszudrücken, auf Seiteu der

modernen Sprachen. Sind doch iu diesen eine

Menge bedentangdosor FormcDiiotenchiede, die

für den '/weck der Mitteihmg als unnütze I-ast

empfuudeu werden, beseitigt. Da es nun die

Aufgabe der Sprache ist, der stets wachsenden

Entwickelnng des Geistes zu fo^jfen, «^leiat es

ihm verkehrt, <'ine .Misch wächung ihrer pneti.seheu

Triobki'uft im Laufe der historischeu Kutwickelung

anzunehmen.

Der zweite .\bschnitt handelt von dem seeli»

sehen Znstaii<le des Kindes und von der Bedeutung

der Muttersprache für das Wuchsen der kind-

liehen Seele. Im Anscblnft dann werden die
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Hauptsätze der Herbartiscbeu Püdagugik erörtert.

Dafs im Yolkaschulnatarrichte and im höhere u

Unterrichte nach mvchiedenen Methoden nut«r-

riehtet wcrdfu iiin-sf, k;iiin «ler Verf. vom Stjiml-

pnnkte »einer l'urtei uatürlicli nicht zugeben. Ira

Üegeuteil, die höhere Schule, erklärt aneh er

oiEeii, wild ihre luti-ressen am beeten fordern und

ihn Unterriclit>wei-o um ln-ston vfrviillkoiiitmion.

wenn sie sich die iMethoüo der V'ulkäscliulu in

weitem Unfunge nneignet.

n.iriinf folgt ein Kapitel iil>er die formale

l'ililiiiiji', «It'jiscii Inliiilt man iliiliiii zn-;miiii>'iifaMsen

kaiiu, duiis der l'reaulä|trachliche Luterricüt im

allgemeinen und das gerOhmte Lateinlernen im

besuiulereii mit allen rich darauschliefscnden :«ehul-

mürsi^.ii l 'luiiigen so gut wie nichts dazvi hci-

trageu, im Deukeu geschickter zu macheu uud

fÖr die wiseeneohaftliehe Arbeit TOrzaberetten.

Der Verf. leugnet es ferner, dafs die Scliüler

diireli den froinilH|>racliIichoii riiterrichi im Ge-

brauche und im Verstäuduis ihrer Muttempruche

geschickter werden. Im Gegenteil, wie durch den

ansgedehnteu fremdsprachUchen Unterrieht in der

Sflmii- die Einheit unseres nationalen I)enl\ens

und Küliicus aufä ompliudlich'itte gescltädigt werde,

Bo werde der Schüler in jeder Cbersetinngsstnnde

•^i/wiiiii^eii . >iii viikriippoltes, vergewaltigte«

I)fiU>cli /.II liöreii. I heute un- rkaiintf \'<'r-

misehung der LeliraulgaluMi, die dem liatetni^ehen

die An%abe stellt, die Kenntms des Deuteehen

in fördern, Ui in di'ii Augen des Vcrfii>s('rs für

hoide, für den diMitx'htii, wie fiir den fremd-

sprachlichen l-iiterricht in hohum ürade verderb-

lich. Andeneits kSnne die llUiigkMt, lof^sch za

denken, sagt er, nur durch die wisseusehaftiichc

Methodik des Unterrichts im alli^enieiiien und

durch beüoudcre, dem deutschen Unterrichte zu-

foliende Obnngen nnegebildet werden. Er verlangt

dc^^hiill». dafs das Stmlium der deutschen Sprache

wirklich und nicht Ijlols zum Schein in den

Mittelpunkt des gcmtmten Unterrichts gestellt

werde. Als Ziel setst er diesem Teile des

Unterrichts die Heherrschnng der mt)dernen

Sprache im mUudliciien nml schriftlichen Aus-

druck uad die Keuutuis ihrer historiHchen Knt-

wicklnng. Anfserdem behauptet er, dals die

ganze liüliere TVildung. solmld sie sich über die

Mitteilung des lioh^tofFs zu de^-seu •begritiliclier'

Verarbeituug erhrbcu will, im weseutlicheu nur

durch den deutschen Unterricht sn Termitteln sei.

Auch müsse, meint »t, die Muttersprache grim-

matiück uud theoretisch begriffen seia, ehe ein

wirklieber Krfolg von dem Unterrichte in den

fremden iSprachea erwartet werden könne. Je

später dar firemdspraeUiche Unterricht beginne,

desto grSfser sein Erfolg. An den Anfang de^^

fremdspraehlicheii Uiitcrriclits sei das Französische

zu steilen. Für deu Lutcrricht iu den alten wie

in den modernen Sprachen Terinogt er eine ge-

mischte. i>ald deduktiv, bald induktiv vorgehende

Metlmdr. All die Stelle des humanistischen (Jym-

Uiisiums will er also eiu deutsches Gymnasium

setzen. Am meisten Billigo^ verdienen nach ihm

die Frankfurter Lehrpläne, doch verlaugt er für

diis n<iit,-c!ie r> wöchentliche, in Prima .sogar

S wiK lientliche Stunden uud entsprechende Ver-

riiigi-rung der fQr das Lateinische und Grieehtsohe

auch in Frankfurt noch angesetzten Stunden. Der

•(eistlf^e Mittelpunkt des deutschen Gymnasiums

soll dits Stutlium der deutschen Welt werden,

das Ziel seiner Eniehnng das volle Ventbidnis

für den Geist des ci<n'cncn Volkes und seine oigen-

artijje bedents;ime Kultur. Die übrigen Wissens-

gebiete, also auch die Kenntnis der antiken Welt,

aollen rieh dieser Hanptan^be dienoid und er^

giinzend unterordnen.

Dies etwa die Ansichten des Verfuaeers. Iu

der Vorrede bezeichnet er es als Zweck Minea

Bnehes, dem Handbnche der praktischen Päda-

j^oprik von II. Seliiller. in welchem er einen

(ieistesverwaudteu begrülst, ergünzeud zur Seite

zu fareten.

Steglitz b. Berlin. 0. WeiTeoifels.

X. Kunie, Griechische Formonlohro in Para-
di^mcn. Als Anbang: Der Gebranch und die

neilcutiint,' der I'räi»osilioiion und die in der i^riiiile

aus den l'aradigiucu zu entwickelnden Kegeln. l Ur

den Schnlgebraucli nach den üestinunnngen der

niMu n I.elirplriiie bearbeitet. Dritte, wesentlich nm-

{^carbeiiutc Autiage. Hcrlin li$93. K. (iaertners

Verlagsbnebbandluig. IT, 102 & 8.-uKl,S0.

K. Kunzes griechische Formenlehre liegt jetzt

in dritter Aurtage vor. Die Aidage im grofsen

uud gauzeu ist dieselbe geblieben ; der erste Teil

entbiJt, adhdn geordnet, die snr Erieniong der

grieehisoben Formenlehre notwendigen Paradigmen

>ind Verben, der zweite die Präpo.sitioneu und die

aus deu Paradigmen zu entwickelnden Kegeln.

Aber im einMlnen hat dar Verf. im Hinblick auf

ilie IJestimmungeii der neuen Lehrpläiie vielfache

Änderungen vorgenommeo; vor allem war er be-

strebt, deu Lernstoff va beschränken und nur das

Ar das VeraiiUidniB der Scbulschriftstvller Nötige

zu liii'tf-ii, ^^oboi er nberdirs nur die Mi'diirfiiisse

der Tertnmer uud Untersekundaner berücksich-

tigte, da er der Amielit ist, dafs ridi dHe Ober-
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aekundaiunr und PrimBner mit Hilfe ihm WSrter-

bnebi selbst zareclit findea küimeD. Diese An-
iialimn entspricht meituni Krf:iiiniiifi;eii iinrli nur

selten der Wirklichkeit, iiud das l>ei riclitiger

Yerwendong recht branehbare Bneh wDrde meiner

HeinuDg nuch mir f^ewiuuen, wenn sich der Verf.

tlay.ii ontstlilicrson kiinntc, lui oiiior noiu'ii Aufluj^c

diese Lücke auuzutülieu. Im eiuKüluen ist mir

beim Dorehlesen folgendes anfgefWlIen: 8. 96 steht

ÜKtm neben {Xxa, dos doch allein nur in Betracht

kommt, S. 4:^ fehlt der Ojjtnliv jtiJoifit, den dii-

»Schüler ho oft verfehlen, S. 47 steht die ä|)äte

Form iQiifi^ijooftat, 8. 52 h^eiyoif si. dfhfajro»',

8. 53 ^ti^coftai st. des gewühnlirhon rf iiti9rfaoji<u,

S. ni da« seltene HÜvt'ica'h;!' vor Mjj-rij.V»;^»', S. G5

nur iariay, nicht iaitunuv und wimv, und >S. 7G

neben «M^om das en^hrliehe Anfter-

dem verlangt der Dual, sowie S. i\l u. »»3 eine

erneute Durclisii-lit. S. 19 steht ^dtttut ahi Druck-

fehler st. ridtTav.

Baden-Baden. J. Bitder.

AuilK« am ZdtiekrillM.

Bcinlicoiit i (lollu Üi alo Accadeinia dciliiiu'ci.

Classu di sc. niur. , stur, c tilul. Serie V. Vol. II

filsc. S. 4.

H. 100— 20-i. Rede Mahaffys Ober die von

Flinders iVtrie im Fayyuin aufj^ofandenen Papyri,

gehaltun am 0. A]tnll hit.l. — S. -i-J-i— 227. (iherardo
tibirardini, Über die mit Figuren verscbciien Situlac

Yon Este. Die Tiordnrttellnniüen orinttcm an dte auf

dt-n Vasen ans Kaiiiiiiis, die Salzniumi, sovii- dif ans

Mili», ilio l'uiix.o inid IJoolilaii litraii!>j,'t'gel>eii lialan;

in Form, Stil inid Tcrlniik ^tilnlll<n dic-^e Vasen mit

den 'A'asi stirelati' von Olympia Uborein. Sie s]»reclicH

somit für die von llollilg und Pais behaupteten llainU l'«-

bczit'liuufjeii y.wisiln'ii < tliL'i-Iialieu und (iricclu'nl.iiKl.

— 8.241—25U. Uiacorau Lumbroso, UcmcrkuDgcn
Ober die (leschiebte Ägyptens wahrend der griechisch

-

rr>misclii'ii I'.jiocho. I. ricoiiafni uimI dii- Hihliothck

zu l'erguiMniM Die Nadiriilit, daf« Antonius die

pcrgamcnisL'hc liiMiutliok nach .AlexanJriagebmdilliabc,

(Calvisius bei Plularcb Ant. 58, 59) ist ni verworTen.

II. Die Nachricht des Plntorch, Ant. 86 n. a., dafs

Cli'opatra an l/t'iitcn, die /um Toilc vcrmii ill uairii,

btudien Uber dio Wirkung von Gift, Öchlangeubils etc.

gemacht habe, um fdr sieh selbst die leichteste Tedes-

art au'^tindi^ zu Tiiatlicn, wird durch llinwois auf

Analnfzii ii aus der rtülcniatr/i it sovile der l£i'naissan<'e

dahin l» rii hiigt, dafs es sich bicr nur um die Hc-

friediguug eines «issooscliaftlichon Interesses gehaadelt

habe. — S. 251 f. R. Lanciani Ober einen grOfseren

Knil l \MU GoldmUn/.(Mi dos ^ucin^ Vorn-. — S. 2,'>:J-

271. Knca Piccoloniini, Iber zwei AnsjiiLlnnmn

aui das Sprichwort m'i; ftot iö final^v ho^ifi/ov xai

^iixvon'Og. Versuch, die Sli-llen Athenaous V 210 a

und Aristopb. Av. OÜÖ mit der gebräuchlichen Auf-

fiissong in Einklang so bringen. —

Kotizie degli Scari I.

S. 10 f. S. lücii ](uMi/ii rt eine in Verona anf-

gefuiidene Inschrift, in der, wie öfter auf Inschriften,

aber Im Widerspruch mit TSdtus bist III 8 IV vir!

erwähnt wcrdni. — S. .'> ,') 1 . A. Sngüano, Ge-

naue lleschreihua^' der in l'unipeji Isul. 2, Keg. Vlil

ncuanfgedcckicn Gebäude.

•lournal des savants. Mai.

S. 270—283. Gh. L6v6<|no, Die Ästhetik des
Aristoteles and seiner Nachfolger, II (Fortsetxnng des

Februsrbeftes), iH-viirlcht das Werk \oii P.enard ül)er

den Gegenstand und ergänzt mehrere laukeu, indem
er besonders auf die Stdisehe Philosnpliio eingeht. —
8. 300— 300. J. Girard, Geschichte der griechischen

Litieratur, bespricht den 3. Band von Croisets IJtte-

r.ttnruescliirlite, namentlich hinsiclillicb der Ent-

wickclung des attischen Volkageistes und seiner Knnst-

anscbaunngen (Fortsetzong folgt). — 8. 806—314.
11. IIaur(^au bespricht den CifahiL'ue f:t'n^r.al d. > niana-

scrits,, liibliotbique S. Geuievc 1, aus wi Ii limi >mige
Irrtümer beriebtigt werden. HervorzubchMi i-t N :ir)6,

eine Übersetzung von Aristotdes Öconomica nach dem
griechischen Testt.

Revue internationale de rcnseigucniont 1.1, 6.

S. SC)—520. A. Luchaire, Fb^^r die Sorbimne,

nach dem Werke von Griard, Mos adieux it la vieille

Sorbonne (Paris, Hachette 1893). — S. 525—544.
F. ("dllard, Iber ilas (!) iiniiisiuin und das pCdSp
i;ii:.'is( lii' Si iiiiiiar in (lielheu (Fortsetzung folgt).

Aeaileuiy lUhMlÜO.
$. 51.' J. S. 0., Ndcrolog auf Henry Nettleship.

— S. 56. U. Brown juu., Die in Patriarchen des

licrosus. II. 'Die 10 Kimigc scheinen Persimihkatioueu

von NaturphiUioini-nen darznstelleu und dann auf einen

astronomischen Cyklus Übertragen zu sein.' Sie sollen

sich der Reihe nach auf folgende Sterne beziehen:

Hamal, Alcjonc, .Mileliaran, Pnllnx, Regulus, S|iiea,

Autares, Algedi, Deneb Algedi, Skat (8. Aquarii).

— II OS. riKMuas Tyler macht darauf aufmerksam,

dafs iu dem Peirnscvangelium der Name Jesus gar
nicht erscheint, sondern, abgesehen von einigen Stellen,

wo dafür Gottes Sohn steht, <lurch Ar(MOC ersetzt ist.

Fr tiudet darin l'auliuiscben Kiuflul's. — 1 109
S. III f. F. P. ßadham, Die Entstehung des Petras-

evangelimns. II, 'Die Aliweiiliniiujen des 'Pscudo-

l'etruä von den kanonischen Fvaugclicu zeigen nirgends

die Spar einer originalen, onabblngigeo Tradition.' —
fCatta 32.

S. sr, —88. Spyr. P. Lampros, 'EXlijfiKä x^*~
i)ü}\)a(iit. II: Ei^ayydliof tt^c juot'i^^ kttQaxtiiXov.

l!i s|iri(lninn niid .MiUilduML; einer Seite dieses vnn

Lampros in seinem Katalog der Athoshandschrifton

(MhO) mit No. 11 bozeiehneten Codex.

Preufsiseh« Jabrbfteber 78, 1.

S. 2.'? 37. P. ("auer, Physioli>gie und Ftliik im

Streite um dio Tragiidie. Hine Heliandlung des IJe-

uriffes der Katharsis auf Grund der Interpretation von

•I. liemays (OmndzQge der verlorenen Abhandlang des

Aristoteles aber Vorhang der Tragödie, Breslau 1857).
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BM«uiMt-V«rMfetaii pUM. SeirifliM.

Hunoist, K., Goclzor, IL, Nouv*:au dictionnairc

latiu lraiigais: Arcli. f. lat. Lex, VIll 3 S. 454 f.

Hüfam Zweifel wird das Bacb «ach deatscbm Pliilu-

logen gute Dienste leisten.

'

Butler, S., On tlie Trapaiicse origiii of tlie Odyssey

:

OMt. VII G s. 254 f. Dwrehaus nnbcfrlliideto An
iMhiiMn. A. Hau.

Bywttcr, J., Contribntions to the textnal criti-

cism <if Aristotle's Niconiiicliean Elliiis: Bpli W.
S. 1040-1043. Boleliretid, obscbua die Beurteilung

dor Handsrhrifton HP» O^» «itaehledeii verMitt ist

/"K t^iijiemllil.

CicerDs uiistjew.ihltc Briefe von Fr. IJu/manu I,

<i. Aull, von K. T.i'hmanu: Bayer. <ii/»m.6f9 8.818-
319. Willkommene Bearbeitung. Atnmon.

Cicero in Iiis letters, ed. by It. Y. Tf/rrell: Athen.

8434 8. -253-255. Eine in jci!, r Iliii^i'rlit L'cdicfn'ne

Answabl: die eigenen Vermutungen des Verfaüserä

Tordieoen ganz besondere Beachtung.

Costanzi, V., Uicerclic su aKuni pnnti cotitro-

ersi intorno alla vita c all' upora sturica di Kroduto

:

BphW33^^A S. 108S-104a AneriunnendoBesprecbung
von K. AbiehL

Detjardins, K., Göngrajihio historiqae et ad-

ministrative de Iii Ganle nmuiinc IV: lln'. de rin^fr.

pM. eii Belg. 3G, 4 2«G-288. Infolge des Todes

des Yerf. ist dieser Biind (I^es sonrccs de la topo-

graphio rompar6e) nur ein Fragment, aber ein gran-

diose« von nnbcstreltbarem Werte. A. Wüuji un).

Dialektinschriften, Sammlung der griecli. 1).,

Iier. von // ColUtz. 2. Bd., 3/4. lieft. l>ie dclpb.

Inschriften 1. 2. von J. Ikamadtt .ßpAH' 33/34
S 105M058. Mit grO&ter Sorgfalt gearboitet. W.
Liir/ild.

iJyroff, \., (iesi liiilitu des Trononien reflexivuin.

I. (= Boitr. z. bist. Syntax der grioch. Sprache von

M. S^anz III, 3 — Heft 9): BpMV. S3/34 S. lOGl f.

Umsiehtig und sorL^Hiltig. Fr. Stvl:.

Euault, K, Des conse<juences de Tcviclion dans

la venie: Bph tV. 33/34 8. 1060. Der hiatorisihe

Teil ist nielit aiisreicben«!, <ler dogmalisclie grttBdlich.

Eigene Ciedaiiiien felileii. Jim-on.

Engclbrccht, A., l'atristiieiie Analekten: Rti:

de phil. 17.2 S. 199. Interessant und lobrreicli.

Trocbdo, O., Die Aofangsgronde der rOmiscben
Grammatik: J)/.X 30 S. 938, iMitfeilungen «US dem
Inhalt der Heilsigeu Arbeit. IK JJeecke.

Gebhard, Fr., Gedankengang borasiscber Oden
in dispuhitioneller i bersicbt nebst cinoni kritiM b-exege-

tischen Anbang : II'. 33/34 S. 1044-1047. Sorg-

fältig und maiidie heai htenswcrtc Intcr|)rctation bietend,

aber im ganzen doch za weitgehend. J. Uäuftuer.
HaDdbueb der khiss. AltertamawisBenschaften

IV 1, 8. S. Aufl. 1. Die griechisclien I'rivafalfi^rtllmcr

von J. von Müller. 2. Die griechischen Kriogsaltcr-

tttmcr von .1. /iaiter: BphlV.Sa/U S. 1053-1058.

Zu 1 werden mehrere Nachtrage geliefort, bei 2 wird

dne weitergebende Berllcksichtigung der Denkmaler
gewt)iib<!it K. SiliL

llaulcr, J., Aufgaben 2ur Einübung der lateini-

schen Syntax. IL Uodaslehrs: iS^AA. 16 8. S56.
Wird empföhlen.

'SSlXäs, ntQiodixdv lov iv l^iftaTtlothifU;) 0tlfXXlf-

vtxov wXl6roi> t. IV: Ber. 28 8. 29-31. Allerlei

Ausstellungen macht My.
Helm, U., De Papinii Statii Tli.bai l* : A)>/,A'. 16

8. 244-246. Eine grttudlicbo, zusamuien/a&scndo

UntersBcbang. S. Dnpur.
Trairioao dictionis Index speetans ad tragiconim

(Iraeeoruni fragiiienta ab A. Nauek edita: DpItW.
3:^34 8. 1029-1035. Ifit grSfirteni Danke in be-

gruben, r. N. I^^Mgeorp.
Joel, K.. Der echte und der Xenophontische So-

kiafes 1: r/(/,v>T. Vir r, S. 24S-262. Das Wrrk, das

eine sogar bei einem deutseben Buche bemerkens-

werte GrOndliebkeit zeige, wird von H. O. Dak^t
sehr anerkennend licnrtcilt.

Jürges, I'., De Sallustii histflrianun irli iiiiis eupita

sdecta :/?/>/<»'. 33/34 S. 1047-1049. Methodisdie Arbeit,

die sowohl in historischer wie in pbikilogiscberBeziehung

auf vollständiger Sachkenntnis bentbt. ./. M SrAino/«.

Keller, Jnl. , Dii' Grenzen der I'liersol/iiiigii-

kunst kritisch untersucht mit Berücksichtigung des

Spracbmterricbts am Clymnasiam; Bph W. 38/34 8.

10r)9-1049. Eine sehr lelirreiclie und gehaltvolle

Schrift, in der allerdings maurhes auf die S])itze ge-

trieben ist. (j. Legnlolz.

Keller, 0., Lateinische Volki<etymologie: BuU.
erit. 16 8. 304. Die hier gcgcliene Kritik trifft iu

erster Reihe die Anonliiiitit'. /' f ijtiii-

KSppner, Fr., Der Dialekt Megaras: DLZ. 3U
8. 988. Angemessene Dariegang des Thatbestandes

ohne merkbareFörderung tniserer Erkenntnis /'. Caner.

Marina, Giuseppe, liomania c Germania ovvoro

il uion<lo Gennanico sccondo lo rclazioni di Taeito:

BpU \V. 33/34 S. 1049-1051. SorgfiUtig. S. Z,rmal.

I'iekard, Der Standfirt der Sehauspieler un<l des

Chores im griet-hisehcn Tht;ater des T). Jahrb.: Bauer.

Oifinn. b/d 8. 379-383. Die Publikation ist troU
wertroller, allerdings auf Dörpfeld rarflckgebender

Beitrage verfrüht. Mclber.

l'linii nat. bist. ed. C. Mayhoff^ vol. Iii: Bayer.

Gyuni. 5/<> S. 320-324. Ton allen vorhandenen Aas*

glüien die cnipfehienswerteste. Welzhofer.

Kcichardt, A., Der Sattiniisehe Vers in der

Mmisehcn Kunstdiehtung: lipliW. 33 '34 S. 1063-

1068. Diese Art, das Problem «i behandeln, fuhrt

nicht snm Ziele. Ed. RtiehdL
Rehmidf, .lolianii, I.atcinisehes l/'s<bu("h aus

Conielins Neiio.s und Cnrtius Uufus: A//AA'. 16 S. 225 f.

Abgesehen von der Rechtschreibung empfehlenswert.

V. Stamford, Tb., Das Sehlachtfeld im Teuto

burger Walde: Oeat. Lilleralurbl. 14 S: 440. Uu-

bcgrntidetc Voraussetzungen und Folgerungen. Sp.

Stewart, .1. A., Notes on the Mifiomachean Ktbics

of AristoUc: Bp/,W. 33 34 8. I04j»-I044. Hüebst
anerkennenswerte lirn ii lu rung der AristOtelisclMO

Litteratur. Fr. Su^eini/il.

Tacitns, erkl. von Nipperdey-Andretf»'. Rat.
ilf phil. 17,2 S. 198 f. Die neue Ausgabe ist unter

gewissenhafter Benutzung aller neueren Arbeilen und
epigrapliischen Entdeckungen angefertigt, l'h. Fabia»

Thukydides, erkl. von J. Qauen. 3. Bd. bes.

von J. SUup: AphR. 16 8. 344. Entspridit dem
Stand der Forschung. J, SitzUr

Digiu^uu Ly Google
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I' rhu II, K., ri('(»f,'raiiliisrho Forsclmngcn iniJ '

Miir. licii aus icrliischer /» it : /?/>/< H' 83/34 S. 10:>8-

1060. Atii;('iii'liiiu: Lektüre, ihn Ii bedarf die Schrift

miuiaigracLer Ikirichligaog. A. JJäbler.

Wlassak, M., IlAmischc Prozcikgcsctze: Her. 28
S. 31 f. Nil ht £•</. Ciuj.

Wordsvviirtli-W hitc, Kvangeliuiii sec. I.ikaiii

»er. i^ditioiicin Ilicronymi: Arch. f. lat. J.tx. VIII 3

S. 46r> f. Die lIcraii!^K(^IJ<^'i' liubi-n sich mit ihrer

Arbeit ein grolsos Vcrditjusl envorbc».

Verzeicbnis nea erschienener Bücher.

Oaetaris coninicntaria do bcllo civili, orkl. von
n. Mcmie. Ootho, l'rrtlirs. VIII, l(i7 S. 8. Tcxt,

144 S. Kommentar mit TalVI. ^K. 2,40.

Gieoro^s Itrieft'. Auswahl mit sacliliclteii Kiii-

Icitmigcn von .1 /wi»</«'. I*aderbom, ScbOningh.

172 S. 8. geb.: JL 1 40.

Cicero ail Atticuin, IV. Translation wilh iiitro-

duction, toxt aud iiutcä by //. llaydon. Ciivc.

8b. 3,6.

Cornelius Ni jms, I i In nslieselireilMm'.'rii in An^-

wabl, buarb. und vtruicbrl durch ciiio Vita Alc.xaudri

' Mapnii von /r. J-uffner. Leipzig, Tenbner. 103 S.

s. Text mit Karton und 184 S. Krklaruiifjni mit

AbbiMntiv'cn. A 1 und 1,20; kart. 1.-20 «nd 1,40.

DoinobUioiiuä a«lvon>uti licpliiicin, tniDslatiuii by

A Tratff» Clive. 48 8. 8h. 3,6.

Kiodnri bibliotbcrn historiia, ed. I. lur. Im.

ISeiiki'r, II. I.nd. Dimlorf, rccogn. I'r. l'offfl. III.

Loiitziv, Teubner. XI.IX, 497 8. 8. A 4.

Gardner, V., Calalogtic of tbc (iriifk vaten in

thc Aslimolean Museum (Museum Oxoniensc). (Claren-

don Pie^s. I-'ol. Sh.

Goodwin, A., De Ilyumi JhiHcri codicibus.

Ciarondon Press. Fol. Sb. 21.

(iretiorius, A., De M. .\iina< i Litniui l'harsaliac

l^>|li^. I. Diss. heiiizi?;, l'uik. 7« S. «. .d l.äO.

Ilanjit, C , 7,üvi(*-Kiimnicn(ar. Km. zu Ilueh VI

und VII. LcipziK, Tcubncr, 8Ü S. 8. JL 1,20.

Ileriidotus VIII with iniroduction and noteg by

/; S. SI,H.Unr.,h. Gambridgo, Warcbonw. XXXVllI,
376 & 8. Sh. 4.

HerTionx, I.., fabolistett latina dopnis 1e

sieelc (r.\n'-Mi>le jii-' u";i I.i tin (lu moyen age. III.

Aiittiius t ses ain ii ii- iiiiilatrurs. K. Didot. Fr. 12.

I

Vcnuilw. lU'iUWU'ur: llr. Fr. iluniur, iiurliu H. 4i<, l.uuonufor

ANZEIGEN.
gl. ff. ^ucBttcrg '^0v^<t<^ m ^amKcvyv

Soeben erf^icn uuCi fiihi brn i>rrrrn liirlirtm lum jwnt btr fr&fniig in

fincni Sicifsmiriar }ur -;!crfiu;u!t,(:

Dr. I$itfliiv $ait^0riif»

:^atetitif(^e 6c^n(ßrammatif
fat Rtrlikeutfdie ohjmnafien

bearbeitet i'oit

l^rof. Dr. ^rrmann ^riit|rt)r,

Ckcruijr«: aa Um Mfoiiiafium )h 1Rfll(cim «. fr. 9tn|r.

f|r. 25:) Srltni. Gfrg. uchinbm 8. —
birfrr !Hnirl>riliiu(i brr brfaiuitrn \fanb<irafl4rn (Orammatil «int« i^iifiuiiu-n

,VL>!iiii'ii i[iiL> i(i-ttirl", fic in fi'f vcflütc £(1niKTll >o üft cutiU'jU'iitrcUMi, Daj; ihn-

iniiiiM.iiiiilic Tiinimnlimo imO Ifiuprtinuiia orforöviUdi ifi, in .Horimr. unti 'Iniit, ^;.

jciui^cti 0.111 iiJli.itiu iiuf ;'(c>^>n^^•l-|H^tl.•n, die iltri":- icSli'iu'ii v'Jorfoiiimciui i:u',v.;: iir.i

ßflt'(li'utl'.ai iiti ;'U|'rw,lvani; iu-:i'.iii5,-n, i» K'bi'iiti'iiri lUnuniu I niil i wh'.'....

V\« bcin nil',|ti\tuii niu-' iHhiiioiT'^ Pieji-iinkii (iurtitiimlirtifcilfii br-j Vaifiniirtifu

iHTÜitfidiiiiU . ^'i'tin 11 ji-i'i.-|'.cn JcutVIio cinn cilniUr iir.iii'iU'uiti'Un , uiip

von ^cll für viiiiU'i'iji'l -11 undilti;cu 'lc!',.iii luiv ciic;. .-.iiii'u liiliiuiDtl; , C>ii iiudi

bki cU'iuriilaicri'ii llbiiiuiiMi iiuii ';*oii[i'.i>;fi!i liiu'i-
-

'.Hii bic rtilK- fiiii anüiiiidnofcitcn

ftiliftijdu'li ctiMl'iT. ift im ^iiH-tliu KiilniiuiL- am' ;ltii.tn'.tMrii»!i'Uniiii Pi.r ii>id)liiU'lctl

el|iuiui|ina nctvctcn. — trnolidi in -ii uivur •.'iiL'.ru.i Mirdi t'w.c Übcvfidi; Pi-r bei

.t>orüji lim iMiifirtfifii oprfomiiu'iiJiii Il^iIiiih-ii.'.hii ^i-rf. ui'.f iticiphniüiniu'ii mit» ber

reaLtfttfrtii.- ^Inhiiiui buidi oiiic ;iutaiiitiiciiiii-iliinrt Per iinditiiHten liMiiiiduu lUiuncii,

Wafer iiiiö «riviititr eru'eiien nunpcu. - tov Söörlrrwnfirtjnii iur bit 'Jifcljt'

fl|nlluii(t ifl Ui iiller ^^HiHitöiibiiitcit fitv, .uluilicn.

= Ben l)cctctt £tl|t(tn |tci|t jum JwtA htx iirflfnng ein
^ctirscinrlat }«c Srcfifnn|. =

C« 1» lejgronkol tM it 1*!

Bavm«]«tor, A., DonkmUer d. kbansdi. Altertbuni. Z Bde. tnil

2401 Abbildgn. Milocben 1889. S Illbfrzbdo. SUH 84 Ulark

für 45 Mark.

G. Ragocsy (J. Schygt)
Froibnrg i. BaUeu.

Meiesttr pbilosophisebtr Verlig
von

Pcrilnaid Sekiaingk in PadArkamt

E.s.scr, Dr. (Jerh., nie Seelen-

lehre TeitHilian«,

•J4J S. gr. N". lir. 4,60.«

fät'ore Ui'imor in Urrltn ist

soi'lii'ii erM'iiir>iu-n uiui durch jede Jlocb*

liiuiillniiu^ zu lie/.ielmu:

Coi'pns iiisrriptioiinn Litiiiiiraa
riiii^ilii» et auetoritate aeadcinine

liticrarum Itegiae lionissiiai' edi-

tuin. Viil. tcrtii suiiiilnm Dtiim.

Iiiscri|itiuuum Orieiitis et Uly*

liri latinnrnin snpiilemenfiin
riliilriiiiit T;. Mcimmseii, Otto

Hircchfeld, Alfredui Domai-

stwtki. Fasclcttlns III. Preis

broch. S2 M
—

. — — — \'ol. ju iuli pars, jiriur.

Edili« aller». Inscriptionos la

tiuae antiiiuiäsimae ad Caosaria

mortem. Pars prior. Fast! cou-

snlai< s ad A. V. C. TtiC. . nra 0.

Benzen et Chr. HueUen. Klogia

clarornm virorum rura Th. Momm-
sen et Chr. Hnehen. Fasti anni

Julinni eurn Th. Hommsen. Ad-

jcetae sunt tabulae ipiin iuc litho»

graphicae. Preis kart '.rl M.

II. Uaertner» Verlag, iL Uej-felder, llerlin 3W. Druck von Leonhard iüiuiun, Uerliu SW.

i_-yK,^uu Ly Google



7

WOCHENSCHRIFT

KLASSISCH!: PHILOLOGIE
HiRAUsoiannN tok

GEORG ANDRBSEN. HANS DRAHEIH
TOD

FRANZ HÄRDER.
10. Jahr^an«;. Berlin, 11. Oktober. 1893. No. 41.

tUuHUtmm und Xusfi^t*^-

n. Hrliiinbt, ilopamimtiii nrntnribn« Altinta liuertia

«t dr UtU iiMitrammitiii prinri« iMivpnin« Ntophannm
nrntioni« Dvouicthenic u<- (.1. K. Kin-hiD-r»

Und. Srhnnidrr, {«Kinn iiml rimlitnx (Kr. Kmlilirh) .

Horn Iii Hprnioiium rt KpiKtnlnrum liliri: Mit Anm»r-
kiiiit;"» ^"11 l.u> int) Müllor. II. Ti>il: K|>ii>ti'lii

vW. Hii>i.-l>f. l.l4 r)

Th. Opitc anil AK'. U'<'inh<tl4« Chrrwinmiitliio nnn
SrliriilsMIorn ili-r iioganMUltMt •illH-nii<n l«ntinilüt

r. il4>n McilialKrbranck intmwmMiR«a<4>lU (U. WoifMm-

ll<«

IIIS

IIIS

11«

Xil« Sjiiiitrnnil. In ityntitsin DnMfforimMin nota»
tioni-4 iiiiimiillA« I H. iiininnr)

(i, rurtliiV KriiH-liIiu-lio S<'liulKranimittik. 81. AuflNKt
I" iilr. V.III W. viui Hitrt<-I (J. Silxl<-r>

InilnKi'rmnnisrhe i'orHrliunifi-ii II "i. — l.i'ipitijjiT

Stn<lipn 14.2. Rpvn«> Ii- |>liiliiliii;ii' iT.'i M<'iiiiiir. <
iIk In awii''t<'> <le linKiii!)li<|nc >!•> V I II. I '± .\n liiv

fiir lnt4-iiiisrh>' l.<'xik>>(;mi'l>i<' ok*' <• r.'iiiiiiintik VIII :! ill.

HtufuuHt-Xtrttttimu

tu»

t1»

lim

IIM

I'if Hormi Verfus'ii r vmi IVi irniiniiicii . I)i.Hscrt;ili<iin'ti iiml ^uti-*! ii:i'H ( idi'iji'iilii iis^i lirit'rn wi r.li n ^'.1,. ton,

((•«cnsionaacBplare an ILUaertncrs VcrlaKsbucIihamlluiit;, licriin SW., Suhüucbcrgeratr. 2*!, ciiiscndeu zuwnlleu.

in Dem. 21 ciucn EKbeber aas später Zoit

vfrrnten. wüIihmhI }J:<^^en «Iimi Sj»r:iclii,"l>r.iiio.h

der Akt<;i)stiicke in doii l'rivutreden siuli ErtiHb-

Ifehaa Hiebt oiBwoock« lilst (p. (il). Tut »««ent-

licli. II auf die lieidi*ii elieii genannten Kcdon

iiiörlito IN'f. Jiuoli dii^s üImt illt' l'jit'^teliiinfj^ dpr

Urknuden vom Vorf. Itehaiiptct« bu»cliriiukt winHeii.

Jedenfiüle seheint dem Ref. der im swmten Teil

der Abhandlung p. 5!) ff. vorsnclito Beweis fiir

die riicrhtheit der in die «THtc I>cmoHthpiiisrlu-

Rede wider Stephanus (45) eingelegten Doku-

mente nicht erbmeht sn aein, wie da« im Anaehlars

und in Er<(!iii/.iing des vom WvX. herein früher

ülii-r iiic.-«'ii riocreii-^tiuid *-iesii<j;t(>ii (Do iiti- instrn-

meutis, quao exätiiut iu DoinosthoiiiH qune fertur

in Lneritnm et priora ndvenoi Stephannm

tiouibus. Dias. Halle 1883) kons dargelegt wer»

den soll.

DaHt die Urkunden der 45. Dcmostheuiäclieu

Rede entweder vom Redoer seihet oder aber von

einan FSbeher herriilin>u. i.st auch Meinung deH

Verf. Gegenüber de.'isen Einwendungen (p. fil»)

gegen das erstere ist mit Hezuguahine auf die

Ansfuhrangen Ton J. 6. Droyaen (Zeitachr. fÖr

Altcrtumawiaa. 1889, ')3!1) zn bemerken, dafs die

Zrihl der ftaQtt'Qtm. rJuoi n dgl.. auf die es bei

der gerichtlichen Vcrliundluug ankam, meist keine

geringe war; damit nnn der Spreeher eine Kon-

trolle hatte, dal's jedes dem Echinos « iifuommenc

Dokument anch an der rechten Stelle vom

Ii Audgm.

H. Sehuebt, De dooumcntis oratorihns .\ltiL'i'>

Insertifl et de litis instramontis priorisad>
v*r»«« Htiii»l»antiM orationia Pemostbeaicae.
Kfmii,"<ber(r, Gräfe A Unzer. 189-2. 87 S. 1,20./»:

Im (iegen*itt/. zu den Untersuchungen der

letzten Zeit nimmt vorstehende Dii^ertiktion gegeu-

Qber der Eehtheitsfrage der in die attiaehen Red-

ner eingelegten Urknndeii eine ablehnende Flaitnng

ein. Vom IJcvlner ^rlK^t sincl nacli Verf. An-

.<jicht (p. 7 H.) überluuipt keine Aktenstücke den

Reden beigegeben worden. Die Interpolation,

so Mrird
j

. 11 17 ausgeflUirt, aei TOn der Kin-

fügnng der l.cininata {iite^n\uu, vöfioc n. dgl.)

ausgegangen, welcher uaciiher die Anfertignug

der Teste der Doknmente aelbat folgte. Unter-

aehieden werden 20 ff.) drei Arten von .Akten-

stücken: 1. f^i'fiilxlife: 2. gofTilscbte unter l!ei-

fügung von einigem Hebten; A. echte, ai)cr nicht

TOD den Rednern aelbat in ihre Reden eingeeehaltetet

sondern von Späteren und zwar nach guten

(Quellen verfertigte, wie z. 15. das (iesetz in

[Üeni.J XLlIi 57, die Gesetze iu Dem. XXUl.

IXe AktenatQoke aind aber (nach p. 36) den Reden

beigegeben, nicht um den Leser zu tilaschen, son-

dern lodiglieh zn Scliulzwecken. \n<< den p. M—
58 geführten Untcrütichnngcn ül>cr den Sprach-

gebraneh der Demoetheniachoi Doknmente er-

Iiellt, dafs die allgemein als nuecht anerkannten

Urkunden in Dem. 18 und die Zeugenaussagen

.d by Gq
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Schreiber verli'Sfii wurde, liatu- der ).oyoY{)ü<foz,

welcher von seiuein Klieutea Abüchrifteu der

wShrend der äv6atqiaiq dem Eehinos eioTerleibten

Origidaldokumeute erhalten hatte (vj^l. Meier-

Srhömann-Lipsius Att. Proz.-' Sfli^Oi die letzteren

in vollem Wortlaat seiner Rede beigefügt. Denn

welehw Dokonient durch den Sebreiber mr Yer-

! Ml,' kommt, geht aus dem Wortlaut der Rede

aelbst keines»'^ immer hervor; Tgl. [Dem.] XLIII

35. 42. Ö6.

Bei Beepreehang der eiraelnen AktenitScke

nimmt Verf. (|). (IH ff.) an der Zcugcuanssuge § 8

deshalb Anstors, weil das Seliicdsgericht für

A|K>lloduroä von .\ehaiuai (aiiü der F'hyle Oineiü) iu

der 0Mir mHitUf abgehalten wnrde (§ 17), wihrend

neoh [neai.| XLVII Vi die Diiiiteteu, welche die

Prozesse derOineis und Erechtheis zu entsctieideii

hatten (vgl. Att. Proz.^ 1014), iu der ijktaUt ihre

Sitsungen hatten. Mit anderen Worten, er tct-

dSehtigt das Demntikon des Apollodoros. Nach-

dem aber diesos durch gloiclizeiti<T<> Inschriften

vom lief. (Ith. .Mus. X.WIX 30Ü und XLVI 48ÖJ

ols richtig erwieeen worden ist, was Verf. flber-

sehou hat, mÜHüeu wir uns mit der dem Gewohn-

heitMnäUi};eu ofleubar nicht cutsprechenden Ab-

haltung des Schiedsgerichts in der aiod notxii^

xnfirieden geben. Die vom Ref. a. 0. p. 25 aeinmr

Zeit vorgcschlafTcue Erklärung dieser Stelle wird

hierdurch uunütig. Zum Namen des Zengcu

'Evdtof *Entyirovf ^iaftni^vg vgl. auch noch A()<-

tid^fiof PB^]d(ot' yiafimldfvs] CIA II 948 aas dem
Ende des 4. .Jahrh. ^ d. m CIA II SOIla I l'o-

naniiten, ferner aufser dem vom Verf. erwähnten

*Enty£y^ Moaxiiavoi yiaftjii^vi ans dem Anfang

des 2. Jahrh., CIA II 408 auch nodi [M^aaxUav

^Entytrov \./ii]ii7TiQn'g CIA II 4()U; zn .ixj'^jjc

'^Qfimdtai ht'öu^ijvmtvs vgl. auliwr den bei

Westermann (AbhandL der sSehs. Oesellseh. der

Wisscnsch. 1850 p. 108) erwähnten noch 'Ayanixk^g

Sohn des 2:xi'i}rji bei Paul}-\Vissowa IJealencykl.

737, 20 und 2W;>f( CIA II WM. — In § 24

sind bei Wiederholnng der Zeugeuanssage von

S N vorn die Namen der Zeugen weggela>-eii und

bei Tfiniac fehlt ilas Patronyinikon; das ersclieint

Verf. (p. Osj anstöfsig, während er 80 Auui.

richtig bemerkt: qnod oratores partem doenmenti

recitari iusseruut, ideo factum est, «piud autea

iam totnm recitatum est. In § .'i.'> bozengt

Deiuias n^dtnomoit nuqayfi'iaiiui fttjdi alai^tai/at

St$ l^AUodw^o; d^rixe rwv iyxl^fiäiuy Anwtttv
fItoQfilm'a. Vorf. meint, durch «liese Aussage

würde I»i'iin:i> sii-li eine-i falscliei. /.enf^nisses

schuldig geniaclii haben mit dum Hinweis auf

die ,scliiodsriclit<rliche Entscheidung des Deiniiis

in Dem. XX.WI 15—17. Und was lesen wir

hier? Deintas nnd des Apollodoros flehwager

Nikia-s haben, al.s Schiedsrichter bestellt, auf der

Akrop(dis zu (>unst4?n des Apollodoros entsehied-ü

:

erst später (lö dtifttfjov) und zwar im Tempel

der Athena erklSrte Apollodoros nach Dem. a. O.
in (.logeinvart nicht namhaft gemachter Zeugen

(vgl. Dem. XLV -10. 41) sich völlig zufrieden-

gestellt. Die yi uiatg ij ynofity^ iv ux^/ioÄn und

die lUtQtVfjta tu¥ nafjoyeyofiiimi', öc' ^tf*

iyxl^iuitup anttvt»» *AnoXkodiiiQOi siiul srliarf

voneinander zu scheiden, wie es auch Dem. XXXVI
IG geschieht. Deinias setzte sich demnach keines-

wegs durch seine Zengenanssage in Widersprach

mit der von ihm seiner Zeit abgegebene sehieds-

richterlichen Erklüning. Dal's Deinia« ein S<din

des Theomuestus war, geht aul'ser aus [Dem.J ^IX
2. 16 aoeh noeh hervor ans CIA II 778, wo ans

der Mitte des 4. .Tahrli. ein Gionv^moq Jnvlo\t>\

erwähnt wird. — Das vom Uef. über die Klage-

schrift § 4(i Ues4igte hat die Zustimmung gefunden

von J. H. Lipsins (Att Pros.* 803), wo noeh das

bruchstückweise zur Verlesung gebrachte eyxl^fta

aus Dem. XXXVII 22. 2.'). 2(3. 28. 21» als Parallele

liernngeKogon ist, ebenso Dem. XXXVI 20. Gegen

Verf. Bemwknng p. 76 ist so sagen, daft nnter

(IniyQuif^ nicht blol's ilie Widerklage, sondern in

weiterem Sinuc die Klugschrift und Gegenrede zu

verstehen ist (vgl. Att. Proz.' 830). — Dafs das

§ 28 herangeiogene Testament nnr zum Teil Tor-

lic^t, trotzilem ilii' Worte X^yf fei ioTg irj^ dut-

.7ijx»^*' vorhergehen, hatte auch Kef. a. U. 38 her-

vorgehoben. Aas dem ganzen Zusammenhang
aber mufs geaehloasen wenlen, daft in der Thnt
nur ilie Bestiniiiinngi'n des Testators über .\rchippe

zur Verlegung gekommen sind, wie das aus <len

rekapitulierenden Worten ifiee^ini»» ti nl^ihts j^i

n{H>t»ü<; .... im engsten Auschlnft an das Akten-

stück licrvorgt lif. Wäre auch der auf die Sohne

des Pusiuu bezügliche Teil des Testamentes ver-

lesen worden, so tötte der Redner die beabneh»

tigte Wirknug nicht enidt, aneh nicht am Ende
\i>ii 5> "JS sagen können roi'rw im ymi^fian xai

loi' ^'ijf^aai f* KÜf xataiimft^iytutv drtoxitimf

tifuis. Ebenso wie bei nnserem Testament vcr-

hült es sich [Dem.] XXXV 51. LIX 16. 52. 87,

wo offenbar, trofzdi in uidyyai^t tdy rö^ioy, i.nfii

töy yoiiov n. dgl. vorhergeht, nur Teile der Ge-

•etse rar Verlesnng kommen. (Über die Anthen-

ticität der iu |Dem.] XXXV eiogeschalteten Ur-
kunden vgl. des Kef. I >i.sscrtation p. 4—21 und
Thulheim, Hermes XXlli —345» über die der
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Aktenattit kr in ||)i-m.] LI\ vgl. des Ref. ßemer-

kmi<;oii Wh. Mus. XL (1SH5) :577 ft-nicr

J. Rieiiciaaiiii, ilc liti^ iiistrnmeiitis in DetuosthcniH

qoae fertnr omtione ndrerans Keaenn. Disscrt.

Leipng ]886.) ~ Anch von der nUf^in,^ hn\wn

wir nur oineii IVil in ^ :il vor uns. |i;ds ixhor

alleä, vtsii vou dentelbcu 7.iir Verlesiiug kam, auch

jetzt noch vorliegt, ist am den nnf den Sehlnni-

poasilB der ftta^tKUC l)<>/.i1gliclii>n Worten ngorryt

yottTTKU it).H'n<Tor in '.V2 ersiclitlifli. Diinli

sie sollto «Iiis fulgeiidu difti/^t di .... In-soiKlers

hervorgehoben werden, womnf aehon § 29 doreh

Atl^M d' tir otitoc ntt^taxuo fiiff^Meiy, or* uXXtjf

iirü. fi
t'i

jimayiyQtiTuttt h'<^t-x(t lüXftvut ö nuii^o

Ö'fflÄMk' fiV itig Jiaqaxuiuiyi^xtti loiiot liiuw'oist.

Eine Lücke nlm> hinter mV nätiht^ toiV /iHiflttyog

im Akti iisturk mit \<-r{. \>. Sl :iii/.iini"lim«"n, ist

keinerU'i 'iniiul vorliaiulon. Ans di.r linnIisfi'K^k-

weisen Vorlo^iuiig «lieses l)oktimeuti<.s winl »irli

anch erklären, dals die Sehihlfitbrik im Pnefat-

kinitnikt woggelnssou ist, wälireiul doch ans I>iMn.

X.XW'I 11 horvnrKclif, ilals die jfiliHirht> l'urlit-

suniuif iiiclit für die Hank allein, sondern tlir die

Bank and die Schildfiibrik xnsammen 2 Talente

40 Minen Ixjtrnp. Clirigons winl iMn. XXXVI
37 ebenfalls die Ilälfto der jührlichon l'aohtsnninu'

ftr die Bank (.niwbitt Hank nnd Sphildfahrik) auf

80 Minen angaben.
Auf p. S3 ff. handelt Vorf. von den in den

Urkunden vorkommenden Kigeunaniea. Darauf,

daf« «in Teil derselben ans Inschriften uach-

gewicMQ wenlen kann, giebt er wenig nnd meint

(p. 85) fortiiiKU' (i'iiu rifnti f>tiain bar in ro sna

pars est tribuenda. Lct/t^n-s wird man wohl

von vereiniwlten NaraenBbereinstimninngiMi in den

AktenitSckeu vou Dem. 18 sagen können, in

welcher Rode k-tzti-n' siltntlich tjofalscht siml.

Wenn sich aber in Dokunieui;en
, gegen deren

Echtheit Erhebliches sidt sieht einwenden ISTst,

eine Anzahl Eigennamen in frappantester Weise

ans gleirh/eiti«fr>n Inschriften naehweiscu lasHcn

kann, so wird das als ein scbwerwiegendoH

Aignment für die Anthentieiiät in die Wagschalo

lUlen müs-sen. Ein Vergleich der Personennamen

in don nach des Kef .Vnsicht echten Aktonstilekoi!

vou Dem. 45. ä9 nnd 35 mit den I'ersonenuamen

in den gefnlsehten ZengemuHMgen von Dem. 21

nnd den Urkunden von Dem. 18 lehrt uns am bt'sten,

welelies Mals von Glaubwürdigkeit die letzteren

verdicucu. In Dem. 45 haben wir vou 12

in den Urlmnden g 8. 19. 28. 4C. 55 vorkom-

menden Namen (N'inne nnd l'atronyniikou bei

derselben Person sind, falls sie nicht gleichlanten,

1110

hierbei als zwei Namen gerechnet) ans iDSchriften

des 1. .Tahrh. 7 nachweisen können, nänilioh:

^iiii/avoi ^Axtt^ffvi;, "Evdtoq Au^ui^tii;, k^ytao-

(füiv hftfaliuyog *A<f$dvätof, ^ATtoiXodttQOf naattt-

rof ^Axaqvfv^, Ohofti'r,(trov. lu [Dem.]

,*)'.) können von den 2'2 lediglich in den Dokumenten

§ 23. 28. 40. ül. 71. 123 gcnauntcn Personen-

namen, wenn wir von Aintoa&iif^g J^funr9iyovf

Fldiai'in'c abschen, 9 durch Innchriften des

I. .T;ihr]\. liclegt worden, nnd zwar ist zn dem

Uli. .Mus. XL 377 if. Vorgebrachten folgendes

nnehzntmgen: Tn § 123 ra Afivoititn^ *Aqxf3^»9v

hi(h<,'tt;ycaft'g ist 7,n vergleichen ('1.4 II 1032

['./«|;r|i |/«|ocl Ai'rf«.V[^m»fi''5]; ebenda mnls es

für .hn'U(i ^ofjftiöot' kfdayttdtjf nach der sicher-

lich ans dem 4. Jahrh. stammenden Grabschrift

CIA II '2'2,')0 heifsen ft^tynt; fIf6(}iiov hvdavild^g,

wiibei Y.W bemerken ist, dals ein '/>«J()/ioc
^ f,'>fjvaJos

auch iierod. VII 182 erwühut wird, während

0oQftfdii^ Oberhaupt nicht vorkommt; der in der

Rede sell>st nnd in der Zcn^'i^naussage § 81 ge»

nainito (•hayhrr^c y^tyin';. welclier i; 72 die Demos-

beyieichnnng koOmxiör^g hinti;r sich hat, wird als

^EqfttvQ offenbar erwiesen dnroh das Richter-

täfelcheu CIA II ;i2(5 ans dem 4. .Jahrh., wo mit

Hrgünzung der beiden ersten Bnclistaben dnroh

den Il-ef. zu lesen sein wird [<9<^oJ;'i!'i'[^|i] |.'/hj];(»*[i''cJ»

während § 72 Ko9mM^( in Kmijtä4d^i geändert

werden mnfs (vi,'l. Töpffer, Att Genealog. HO).

Die U in Krage komiuenden Namen der .')'J. l{4Mle

sind demnach: Atoifivtos Kolutyt^i/tf, 2:ii<fayog

l-^QOtddifgf rXuweiniC K^utuvf, V^unoK^crtfC

/.iiijn'^. lu'aXxnc 'l>it?.rjnn'\:, /m'Oftn'ijc ^.l^x^hiov

hvdttHi^titin'c. ./iiilctg Ü*öqnov kvdai'ildtjg. Zu

Atotfid'fjg ./io(fc'tyovg Ahonfit^xkty 123) ist txi

vergkidMO Jtmfttv^ Kluavitw V#JUMme$A>i%

Hfr,iin; x\m 2s:i, CIA II Tn [Dem.] XXXV
.sind allein iu den Dokumenten § lu. 13. 14. 20.

23. 33. 34 erwähnt 30 Personennatnen, darunter

(i von Nichtattikern. Von diesen kommen auf
gleir-lizeir;'_;et! l'i^flirifteu vor: der Naine df'S

0OQlAlmy hi^ffujtiyiog //n(^auvs iu ^ 13. 14 ist

erwiesen dnrch die Seenrknnden CIA II 804 B b 2.

H03 d 41. 809 c 173, vgl. Rh. Mus. XXXIX 309;
das l'alroiiymikon von ^iMftiQajng 'tttXinrtov

Eanmu^/ty g 2U. 34 iiudet sich offoubar wieder

in —rr^g 0tiSimo 'Bittuu&9tv in einer Inschrift

Anfang des 4. .Jahrh., ^Ii(f^ft. t/Qx^ioL 188G, 198;

^.i7To/M'n!(hi~: '.4kixni>r(it7(7n'c Hü) wird in einem

attischen l'roxcuiedokrct vom J. 354, 3 erwühut, vgl.

A. Wilhelm. Hermes XXIV 123, wo UnoUimpaiis
mit dem bei Demosth. genannten identifisieri wird;

da» Patronjmikon von ^i^eronsfdyc SifauttfOf

II. OklolKT. WOCUKX.SCIlKlbT Füll KLAS-SLSUIIE rHllA)L<KilK. 1803. No. 41.
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Oqtäffiog 33) schiint vorzuliegen in der Crab-

scbrift 2t(i«mv ^lilxQov 0Qtämo<; CIA II 21UÖ.

AurBerdein kann sn XaqXvo^ ^EnixÜQovq ^tvtmwvs

(§ 14) lienuigeiogea werden ['^Jm^^^^ N$xiov

yifv/inriftz iiMs dem 2. Jahrli., CIA II !).V2. Fnr

tlhkiiadtii hi^alov Evneta$iiii> (§ 20. 34) wird

0tXiaSii^ (0ienädii^ codd. r A') nach CIA II 81*2

c 1 1 zu schroiljcu sein, wo ein </>i>li«d[<y?^ — —
als Trierarch in oiuor Inschrift vom J. 323 vor-

kommt. Uad wie st«ht es mit den Penouuu-

nainen in den Zengenanssagen von Dem. 21 nnd

den AkteustQoken von Dem. 18? Von den 17 nur

iu den Zeugenaussiif^en der 21. Rede 22. 82.

93. 1U7. 121. 1G8; erhalteueu Nitmeu lälst sich

kmn einnger ans gleichzeitigen lusebriften naeh-

weiien. Von den '>2 in deu Urknnden der 18. Rede

(g 20. 37.- '.4. T.i 7 ) Sl. 105. 115. IIH 135.

137. I(i4. !().'>. Iö7j vorlxumniendeD Nuniea könnte

SD Svßovioe Mp^9ho Kotrueiog (g 73) heran-

gesogen werden JIIttjni>'}foi Myi^nt^tm- höngnoc,

Ttnm-tahaiffir^c ans dein .1. 2^1, CIA II 31(5 und

[M\vqnilttoq hön^noi, i>t(T/iOi>*ii;$Kudedes3.«IalirL,

CIA II 859, 41. TgL 2219; ferner könnte man neh
bei ./tjftoxQdtiic ^OKfilov 0Xvevc (J;

1S7) auf

l'oiifiXog WfjojsfAforc 0Xt'(vg aus dem .). 334, < T \

U 804 Ba27 berufen. Doch wird weder der au

erster uoeh der an fweitor Stelle genannte mit

dem in deu Urkunden § 73 uad 187 erwähnten

»umitri lli.ir idi-nfifiziert werden können; wir wer-

den dieäe L i>ereinätimmuag als eine zufällige be-

traohten müssen, nnnal da sowohl Mvif9i9f0g wie

aneh Stitfikoi sehr gcbrauchliclic Namen bei den

Attikern sind. Dasselbe gilt von KaXJUag <Uqf-

tt^oq in § 115. IIG und AeuLUa^ Sovvutf in

§ 135, wosn [Ka]XUiii[f Ka]llui3lM^dop ^jcf^iop]
auf einer ( i'rnbsolirift nnbcstimmtor Zeit <'TA II

2G52 und [htüXin\uog huliSov 2or»'i*i'S, vnoxiinii<;

xiafio>d{ag aus dem J. 307/6, CIA II 1289 in Ver-

gleich gesogen werden könnte; kommt doch der

Name AVr//i';fc ulleiti in CIA Ii in Verbindiinj^

vuu 31 Demuu vur. Dan richtige Putron^iuikon

aber nnd der richtige Denrae hinter Aiipoo^imfc

(§ 84. 105. 118. 181) und Atoxii^ (§ 29. 54)

will bei 80 allgemein bekannten Namen gar nirlits

sagen. Ebensosehr also wie es auf Zufälligkeit

hemhen wird, dal^ sich nnter den 69 (52-1- 17)

nur in den l rknnden überlieferten Namen der

lf<. und 21. Redl' des 1 )em()stii('nes 2 oder 3 auf

luschriltcn des 4. Jabrh. linden, ebenaoweuig wird

man geneigt sein, wenn rieh von 64 (12 4- 22 90)

nnr in den Aktenstücken der 45., und 35. Ik'de

vorkoniun'udi i) Nuniou 21 ("4-0+5) ans In^rhriften

deü guuuuutcu Jiüirhuuderts uuchweiäcu lasäeu '

köimen. dies der 'fortnuae temerifas' zusehreiben zn

Wullen. Durch diese Erwägaugeu dürfte das vom

Verf. (p. 85. 86) anlSfilieh des Namens hr/ifKjoifür

KufuJdiiiVOi HifidyuJo^ Vorgebrachte seine \\ idir-

legung gefunden haben. Ebenfalls p. 8(;. und ilii-

äoU deu Schluis raachen, findet sich eine einiger-

maßen befremdende Notix. Ref. hatte (Dissni

p. 21), gestiit/.t auf die inschriftttehe SchretbttDK,

'Vnaiaq für Tmiuc zu lesen vorgeschlagen, wo-

gegen Verf. einwendet: apnd Demostheuem ver-

bnm (so. TWop) mntari non probe, stqnidem np

tionibns philologorura reapondet reeonstmere, qnse

fnerunt in archetypo!

Berlin. Job. B. Kirehner.

BndolfSelineider, Legion nnd Phalanx. Taktische

Untt rsurhangen. Berlbi 1898, Weidmann. 150 8.

Die frBberen Arbeiten (Ilerda 1886. Portm '

Itins 1887. BeUnm Alexandrinnm isssi de-i voi:

mir wegen seiner nmsirhtigou kriti.sclien Thriti«;-

keit und gewandten Feder hociigescliützten Ver-

fiusers haben mir mehr Befriedigung gewührt, ab

die forliegende taktische Studie.

Es ist möglich, dafs bei weiterem Kindriiigeti

iu das üebiet der neueren Kriegsgeschichte noch

dae eine imd andere eich finden lüfst, was die

Lücken in der (''berBeferang des Altertnmi aa*-

fdllen kann. Ob aber znm Verständnis der lyegion

und Phalanx so ausgedehnte 8trei&Qge in das

Gebiet der neueren KriegsgeaehiiditB notwendig

sind, wie Rudolf Schneider sie nnternommen hat,

möchte* ich doch sehr bezweifeln.

Die Arbeit Schueiders zerfällt tu ä Kapitel:

1. Staat nnd Heer (p. 7—25). 2. Die Exender-

kuust (p. 26-47). 3. Der Gleichtritt (p. 48—69).

4. Die Pikeniere nnd Phalangiteu; die Legionäre

(p. 70—99). 5. Üi3 Stellung in drei TVeffea

(p. 100—149). Von den 149 Seiten Text handelt

kaum die Hüfte Aber die Legion und die Pbnliinx

Auf den übrigen Seiten wird vou den Arten de»

Heeres von deu Germanen bis anf die neueste

Zeit, von der Eieinierhonst der modernen Völker,

von dein 'Heiehtritt im prcufsischen, schweize-

rischen, sächsischen, süddeutschen, französischeu,

spanisehen nnd niederländischen Heer, den Pike*

nieren des Mittelalten nnd der Qninennzstellnng

in der neueren Kriegsgeschichte gesprochen. Auf '

jeden Fall steht also fest, dafs Titel und Inhalt

der Schrift rieh nicht dedno. Dar Zonta *T*k-

tische Untersuchnngen' hfttte ak Haopttitri g>*

wühlt werdiMi sollen.

Diue genaue Untersuchung des ans der neueren

y ^ - . . y Google^
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Kriegsgesflilchte bngebndlton, nn nnd für >lrli

gauz interessanten Materials ergiebt, dnk zum

Ventänduu von Phalanx und L^ion nur der Ab-

ehiiitt Aber die PDmuera (p. 70—77) wixkUeb

notwendig war, weil er uns Aufklilritiig giebt

über die in üewaffuaug und Feclitweise iiliniiehei)

Phalangiteo der Hakedonier. Das durchaus rich-

tige Brgebiits ffiww y«rgl«ieb«iig nui Unter-

suchung Schneiders ist folgendos: Die l'hal.uigiton

etandea in der KampfesHtcIlnng Schulter an Schul-

ter, die ittmieeben Legionare dagegen, die den

doppelten Abstand im Oliede Iwttm, mit manns-

brcitcn Lücken (p. 09).

Das 1. und 2. Kapitel fasHcu das bisher Be-

kannte geschiekt zoBammen, bringen aber keine

neuen Resultate.

Das über den fileirbtritt hun-b-Iniln :!. K;>iiitnl

lehrt uns den 'natürlichen', den 'abgomesseneD'

nnd den' vollkommenen* Gleicbtritt nnteracbeiden.

Merkwürdigerweise wird aber der Gleichtritt der

antikfMi Heere, der beim ri'iiniHfhen ein 'natür-

licher' war ohne 'Durchtreten', nicht in diesem

Kapitel, sondern sehon im rorhergebenden be-

sprochen. Daf» die Römer den Uleicbtritt kannten,

habe ich ülirigens licreiKs in meinem 'Kriegiwesen

Cäsar»' (p. 104) nachgewiesen.

... BuR^viilMigit XiKpiM iat daa iBnfte, welehe«

Sbor iÖB Stellung in dn i Treffen handelt. Voll

nnd ganz unterHchroilic ich, was Sebneidcr, ge-

stützt auf den bekuuuten Aufsatz Delbrücks («lie

röm. Ifanipnlartaktik, hiitor. Zeitwbrift N. F.

Bd. 15t 241 f.), sagt: 'Somit M «a wun5glich,

fSr die rBmisehen fiegionen. ob sie nun nach Ma-
nipelo oder nach Kuhurteu aafgestellt waren, die

dorebbroehene Ordnung als Normalatelhing im
Kampf«' anzunehmen, weil die durehbroilnMic

Ordnung beim AngrifFe nur nuter ganz besonderen

Umst&ndeu brauchbar, beim Rückzüge aber über-

banpfc vwdarblieb geweeen wSre* (p. 135). Einen

gloAen Febler begeht aber der Verfasser damit, dafs

er die Taktik der Maniimlarlegiun in allen Teilen

ohne weiteres auch aaf die Kohort«ulegion überträgt.

Sebon fQr die Maoipabulegion geht Sehneider

übrigens zu weit, wenn er lichauptet, daCs 'im

normalen Verlauf aus der dreifachen Bereitschafts-

stellong eüie cweifiMhe Stellung im wirklichen

Kampfe sieh eatwiekelte' (p. 138), d. b. dafs 'das

zweite Troffen isaoh dem Durohzug der Leicbt-

bewafhuteu unbehindert ins erste Treffeu eiu-

rOokea und somit die bisher dnrchbrochane Stellnng

des ersten Treffens Hchliefson konnte*, also die

boidon er^ton Troffen den Kanipf führten, das

dritte aber alleiu die iieserve bildete.

Die einzig zuverlt'issigou Schlachtbcselireibongen

jener Zeit widersprechen dieser Norm, wie Sehn,

selbst zugeben muls (p. 13ti). Scipio liefs in

Spanien nnd bei Znma seine prindpes meht in

die Intervalle der hastati einrücken, sondern führte

sie und die Triarier, die einen nach links, die

anderen nach recht« gegen die Planken der Feinde

Tor (Polybins 14, 8. 15. 14). Faktisch hi^n
also dooh die Römer der Manipniarlegion oft zu-

nächst nur mit einem Drittel ihrer Kraft ge-

fochten nnd zwei DiHtdl als Bflserre aufgespart,

wenn ihnen anch Sehneider eine solche Teilung

der Streitkräfte abspricht (p. K^n-L-^T). Wir

ersehen ferner ans den rorhin erwähnten fkhlacht-

bericbteo des I'olybiuü, dab die Intervalle

ersten Treffens der Maaipolarlecpon moht in erster

Linie dazu liestimmt waren, den prineipes das

Einrücken iu die Schlachtliuie zu gestatten, son-

dern den der L^on ständig beigegebenen Telites

das Torbrechen zum Fenigefccht nnd den Rück-

zug naob fioendiguug desselbon zu orniög!i<^hcn.

S«lbätverstüudlich mulkteu sofort nach voUzugeuem

Rflekmg der Telites die manipelbreiten Intenmlle

der liaHtati geschlossen wenlen, da ein Kampf mit

dnrchbriicliener Hrdinuig nnniütjüch gf^woMMi wäre.

Wenn nun aber die pnucipes nicht in ilie Lücken

einrfiekteo, so molMeo natörlieb die hastati selbst

dit'^ollieu schlieüsen. IIb geschah das ohne Zwoifcl

iladurcb, dal's sie ans der geschlosseueu Hereit-

schaftsstellung in die offene Kampfstellung mit

mannsbrmteo Lfiekeo Bbergingeii (vgl. mein 'Kriegs-

wesen Cäsarä' p. 149: laxare mani])uIo!^).

In «ler Manipniarlegion nötigten die velites zur

.\ufstelluug der Manipclu in durchbrochener Ortl-

nnng. Die Kohortenlegion bssaft aber Iwkannt-

lioh keine Teilte» mehr. Schneider behauptet

nnn. dafs in der Kohortentaktik die Leichtbewaff-

neten geuau in derselben Weise rerweudet wur«len,

wie in der Blampnhurtaktik (p. 142). Zu dieeem

Zwecke hätte er beweisen inüssou, dal's zwischen

den taktisehen Einheiten der beiden ersten Treffen

kohurteubreite Interralle bestaudeu; die von ihm

beigebmehtmi 8tell«n beweisen aber gar nichts

für regelm!U\.igo breite Intervalle zwischen den

einzelnen Kohorten der beiden ersten Treffeu.

Wenn ^allust Cat. 60, 2 schreibt: pu»t(|uam co

Tentnm est, nude a ferentariis proelinm oonomitti

posset, inaxumo clamore infostis signis coueurrunt,

pUa omittuut, gladüs res geritur, so geht ans

diesen Wortm b!o& herror, daA gewöhnlich ein

PUtnUwgefoebt dem Zusnmmenstoft der Schwer^

bewaffneten voranging. In der angezogenen Stoib-

des i'luturch .\ntou. 41: dt aviov xaOiaidy-
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fMKoTc md ofttfdof^nut ittd^t^v inl ««fie noie-

ftfovg nttgadxn'ti^ofiog bezeichnet ni vttXcc =
onUiaf ciMfuch die Legionen als sulche ohne Er-

wuhuang ihrer tuktiseheu Einheiten. Lud ubeuäu

tuhestimmt lautet die SteUe EVonttm S, 3, 17:

triplieem dcimlo pedituin .iriein ordinavit relictis

intervallifl, per qnao levoiu arnmturani et equitein,

quem in novissimo collocaTornt, cum res exegi^net,

emitteret; Froutin spricht hier einÜMh von Inter-

vallen, nicht von KuhiirtcniiitcrvaH'-ri: d^r T'tn-

ataud, dalk nicht nur die Leicbtbewaä'iietea, sou-

dem auch die Reiterei diese Intervalle paBeieiren

mnfsto, lüfst elier anf breite LeffionsintervuUe

Mfliliolsi'n, wie sie zu . ähnliclu-m Zweck schon

zur Zeit der Munipulturlegiou vorkatncu (z. Ii.

Livins 29, 2, 6: id modo hostinm imitati iimt,

ut iuter legiones et ipn patentis eqaiti relinqae-

rent vias).

Wie kommt es, duls Intervalle zwiadieu den

taktischen Einheiten der Kohortenlegion in der

FeldHehliicht nie erwähnt werden, «iüircad Poly-

blns und f-ivins solche zwiscliou den .Manipcln zur

Zeit der Manipulurtaktik auädrücklich hervorheben V

Die Antwort auf diese F'rage habe ich schon in

meinem 'Kriegswesen Crisur»' gegeben (p. If)*) f.):

dio KidKirtcnli><^i()ii Iiatd' keine ihren tuktischon

Einheiten stiindig beigegebcuc ijeichtbewaiinete,

hranohte somit aach keine Kohorteninterralle, um
sie aiis.schwfimen and nrückgehen y.n la^^cn; die

velitcs dagegen haften einen intei^rioreuden IJe-

staudteil der Muuipuiarlegion gebildet. Die beste

Belehmug geben ans einige ßchlachtberichte

CSsan. Bei ßibrakte etettte Oä.w samtlicho
auxiltn mit den zwei iie«ausgeh<>l)enen Ijegioncn

hinten anf dem Kamm der Hübe auf, die vier

Vetenmenlegionen aber vorn in der Mitte des

Abhangs (b. G. 1, 24, 2). Gegen Arioviat standen

alle alarii vor dem kleineren I^agcr, nni so we-

nigstens einen Teil der Uennauen zu bescliättigcn

(h.a. 1, 51, 1). Bei Rnspina verfügte Caimr Ober

.30 Kohorten LegionsNoklaten mit nur L')0 Hogen-

Mcliiitzen, welche letzteren scllistver.ständücli nicht

zur Au-^fiiliung der Intervalle genügt hätten,

flbrigens auch, wie der Verfatwcr den afrikanischen

Krieges ausdriicklich benierkf. vor der Sclilacht-

orduuug aufgestellt wurden (1). Af. l'i, Ii. ]:\, •*).

In der iFkshlacht bei Tha|)sua finden wir «iie l'uu-

ditores nnd sagittarii anf den Flflgeln, die levis

arniatura zwischen den L'eifcrn aufgestellt 'b. Af.

<S1, 1). Dieses Kin.schielieii von Ijoielitbewatt'net^jn

zwischen die taktischen Einheiten der Kelterei

wird oft erwähnt (vgl. mein 'Kriegswesen Casars'

p. ItiO), nie aber ein solches ziriachen diejeuigcu

der Legionen (vgL ebendaBelbet p. 160—161).

Interessant ist ancli der Cii-^ar teilweise fr<»nn-

zende licricht des Appian über die »Schlucht bei

Phorsalus. Wir ersehen aus demselben, daft das Gros

der HiUkvölker abgesondert angestellt wnrde,

gleichsam nur zur Schau. F'ompejus stellte die

zuverlässigsten derselben, die Makedouier, Pelo-

ponnerier, BSoter und Athener nebeu aeinen

Legionen auf, den übrigen aber befohl er, anfser-

halli der Schlachtordnung, nach Stätunien «geteilt,

auf eine Gelegenheit zum Eingreifen in deu Kampf
oder mm Angriff anf CSsara Lager m lauem
(Appian b. c *2, 75). Seine sämtlichen Bogen«

scliüt/eii und ScIiletKlerer stunden anf dem linkeu

Flügel bei der lieiterei (Uaea. b. o. 3, 8b, 5). Von

einer Anfstelinng der Leichtbewaffneten swischen

Intervallen der Legiunskohorteti oder einem Vor-

liieelion aus .soleheu ist demnach in der Schlacht

bei l'harsalus keine iiede.

Nicht minder dentlich sprechen gegen Schneider

die uus bekannten Schlachtordnungen der Kaiser»

zeit, iu welcher docli den Lcginnen regeliiiäCsiger

a!s in <ler Kohortculegion der ilepublik zuver-

läs.sige nud geübte HUfilvSlker znr Seite standen.

Ich citiere nur vier Beispiele aus Tucitus, ans

welchen wir ersehen. cnfueilcr die Kobortt'D

der liilfsvölker mit der ISuiterei da« 1. Treffen,

die LegioDou dagegen den RSokhalt bildeten (Tae.

Agrie. bist 5, Kl), oder die HUfsvulker links

und rechts von di n im (Vntrum stehenden Legto-

uen aufgestellt waren (Tae. nun. 13, 'dü. 14, 34).

Die von Schneider als Stütae seiner Ansieht

angerufene Stelle <les Vegetins 2: nam legio-

nibns sen)|ier auxilia tamr|uain levis ariuatura In

aeie iungel>antur, ut in his proeliaudi magis ad-

niimenlnm esset, quam prineipale subsidinm) giebt

ülier die Au&teUung und die Art der Verwendung

diT Hilf-ifruiipen niclit den nundcstcn .VufschhilV.

Ich stimme mit Schneider darin übercin, dal»,

wenn leistungsfähige Leiehtbewaffnete vor>

banden waren — Cä.-^ar verfügte nach den vorhin

citierten Stellen durchaus nidit immer iiiier

solche — , der Kampf iu der L'egel durch die-

selben erOfluet wurde. Itanm zum Aassehw&rmen

und zum Rückzug bot die Schlachtordnong der

rSmisoIien Legionen id>er auch (dine die gar nicht

nachweLsliaren Kohort^uiutervaile; denn zwiscbeu

Gentmm und PlQgeln, ebenso swischen deu ein-

zelnen !<egiunen wurden zu taktischen Zwecken

mehr oder weniger grol'se Zwischenräume ge-

lassen (vgl. mein ^Kriegswesen C'ä»ars' p. 161—
162).
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Wenn der Nachweis von Kohortenintervallen

mit taktischer Bedeatnng aumögUch ist, so füllt

auch die AouahiDe Schneiden dahin, daft nn-

niittolbar nach Abschlufs des Plänklergefechti« das

SWeite Treffen der Kohui teulepioii in die Inter-

klle des entten Treffens eingerückt sei nnd gleich-

teiiig mit diesem den Kampf der Sebwerbewaff-

neten eröffnet habe (p. 143). Schneider schlielst

das lins dem rmstaiid, dals das Kingrcifi'U des

zweiten Treffens in den Kain}>f i)oi Ciinur nie be-

wuden erwülmt wird (p. H i). Ans diesem

Schweigen der Quellen habe ich aber in meineni

'Krirf^swoHiMi Casars' (]\ Iflf! den duch gowils

selbstverständlichen Scblui's gezogen, dal's in der

iriplex «des dae swetie ^Rreibii die nnabinder-

liche BesHmmang hatte, dem ersten Treffen als

rnterstütznnfr z« dienen, während Ort und Zeit

Air das Eingreifen des dritten Treffens durch die

UmstSnde diktiert worden. Als wihrend der

Schlacht hei Hibrakte die Boier nnd Tulinger

(Iii' >i«'(rrei( Ii vordringenden Ufiiiier in der offenen

Flanke angriffen, wandte sich das dritte Treffen

gegen die neuen Feinde, wihrend das erste nnd

zweite die nun auch wieder vorrüekeudcu Helvetier

empfingen (h. 0. 1, -2^. ~). Tn diese Stelle, welclie

dem Verlaufe der »Schlacht entnommen ist, kann

niemand hineimnterpretieren, da(s das «weite

Treffen gleich bei Beginn des Kampfes vermittelst

Kohorrenintervallcn 'n eine I<inie mit d>'iii ersten

gerückt sei. Ebensowenig wird diese Aunaiiuie

Schneiders bestätigt doreh bell Oall. 1, 49, '2

1, 4i), '); bell. civ. 1, 41, 4.

(iewifs waren das erste nnd zweite Treffen in

der triplex ucies untrennbar miteinander ver-

bunden, wie Sehneidw sagt (p. 148), aber nor in

dem Sinne, dafs das zweite Treffen immer als

Ileserve d«*s ersten diente. Über die Art und

Weise der Verstärkung, resp. der Ablösung, habe

ich in meinem 'Kriegswesen CSsarB* eingehend ge>

sprochen (p. KU f.).

Demnach kämpften auch zur Zeit der Kohortcu-

logion in der triplex acies die Kömer mit zwei

Keserveu, sieht nor mit einer. Der teehniache

Ansdnieh für alle f'c-crven ist 'stibsidiu'. Wie

hSttc nun Cäsar die Kohorten seines zweiten

Treffens 'snbsidiariae oohortes* aamen können

(b. c. 1. 8H, -2), wenn sie gleich beim Beginn des

Kampfes der Legionen mit dem ersten Treffen

aiüh verbunden, also keine lieserve gebildet

hätten?

Mein Sehlursurtcil lautet folgendermaßen: Die

3 ersten Kapitel hätten ohne Schaden weggelassen

werden können, da sie mit dem Thema 'Legion

• und Phalanx' sehr wenig zn thnn haben: das

4. Kapitel ist ausgezeichnet: die Ergebnisse des

f). Kapitels dagegen kann ieb niemals anerkennen;

denn Röckschlnsse aus der muderneu Kriegs-

geschichte auf die antike sind nur dann berech-

tigt, wenn sie mit den besteu Quellen des Alter-

hims nicht in direktem Widenpraoh stehen.

Aaran. Frau 1rSUieh.

Q. Horati Flaeoi Sermomun et Epistnlarum libri.

Mit Anmerkungen von Locian Müller. IL Teil:

Episteln. PraR-Wien (Tcnipskj ), Leipzif» (G. Prcjr-

tag). lHy3. IV, 346 S. Lex. 8.

In verbültuismäl'sig kurzer Zeit ist dem ei-sten

(oben S. 604 lt. vom Ref. angezeigten) Teile der

zweite gefolgt und damit dies bedeutsame, nieht

blofs für Horaz wiclitige Werk al>gesehlosscn,

wofür alle, die sich für die römische Litterutur

interessieren, dem Verfasser m Dank verpflichtet

sind. — Da die Onindsätze und Art der Bear-

beitung dieselben geblieben sind, wie im ersten

Haude, so erübrigt nach dem oben Aosgefubrteu

nur einiges snr Charakteristik des Kommentars,

woran wir einige nemi rknngen za knQpfcu uns

erlauben werden. Wie den Satiren, so ist auch

den Briefen eine allgemeine Einleitung vorau-

gesehiekt, worin Bber die Entstehung nnd Ent>

wickelang dieser Litteratnrgattung bei den Römern
gehandelt wird. Die Mriefe. die Sp. .Mnmmius ans

dem Luger bei Koriuth uu die Seiuigeu nach Kum
sandte, sollen in iambisdien Trimetem oder tro-

chäischon Tetrametern verfafst sein: dies ergel>e

sieh aus Ciceros rersirulü facti»; allerdings ist

das Epitheton nur Konjektur. — Deu Austofs zur

AbfiMsnng der Briefe habe Horas Ton Maeeenes

empfangen; er hielt es. wie Aiigii-tns, ftir erspriefs-

lich, das römische Publikum für die Beschäftigung

mit der Philosophie zu gewinnen and damit von

der Politik abmlmken: solche Anschanoi^n
sprachen ebensosehr den Ansirhten, wie den Stu-

dien des Dichters. — Dem Inhalte nach stehen

die borazischen Briefs in der Mitte zwischen den

Sendschreiben Cieeroe nnd den philosophisdien

Erörterungen Senei as Lucilins. — Im ersten

Buche wendet sich Uoraz, abgesehen von dem
kurzen Empfehlnngssehretben an deu jugendlichen

Tiberins, au Leute von mittlerer Lebensstellung,

nirgends an Aristokraten; es war mifslich, die

Höchstgestellten mit philosophischer Betrachtung

zu befassen. Hieraus wird dann weiter zu ep. 2, 1

geschlossen, dafs der Adressat dieses, wie der des

18. Briefes nicht ein Sohn des Konsuls v. J. 733

sein kann, au deu c. iV U gerichtet ist Erst auf
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ilnugeudes Vurluiigau des Augu.stuä sei liuiui

vp. II ] Ter&rst worden. — Mit Recht gelten die

Briefe für dus voUendetsto Werk tlo^s llov.u und

zugloich als «las oipt'iiartigste, da sidi Almlit lics

iu der {{riechiiichen Litterutur uiuht Hiidet. — Diu

kam Einleitnng cnm enteu Bnehe giebt Anden«

tuugen üher die Alifassuug>iZoit der eiuzcliieii

Stücke. Iiitoressaiit ist liierlx'i. ilal-s als 1. <>e-

dicbt das vorletzte angeuumiucn wird, verful'st

nnter dem fnsehen Eindraek dea EmpÜniges, den

die Oden beim I'iibliknm geftiudeu. KiefKling

setzt diesen Hrief iu die zweite Hälfte des Jahres

734, rechuet ihu aläo unter die s|)üte»teu Stücke.

Ref. gbuibt mit L. Müller, daft der 19. Brief wie

eine Ergänzung zu c. T 1 n. ilT MO. also micll

nicht lauge nach diesen verfal'st worden sei. —
Schwieriger iat die chrouulogiüche Itestininiung

der Stücke de« zweiten Bnobes, der sogenannten

Littoraturl »riefe. Den Brief an Augustus, den

Kicisling mit V^ihleu dem J. 740 zuweist, Hetzt

Müller er»t iu das J. 742. Dieser 8|mteu Zeil

wird «ndi der zweite Brief sogesehrieben nnd

die ars poetica das letzte Werk des Dieliten»

genannt, im J. 10 oder gar erst im J. ü vertiir>t.

Sotoit weicht der neueste Herausgeber von der

snent von Miebaelis begründeten Meinung, die

Mommsen, Vulilcn, Kipl"'<I-ii^', zuletzt auch W.

Chriet iu den jüngüt erschieueueu üoratiaua ge-

billigt haben, die Epistel an ^ Piaonen sei be>

reite im J. 20 uder wenig gpftter hemnagegeliett,

auf das eutsehiedcnätc nh - seine runde erscheinen

dum Uef. durchaus überzeugeud.

In der kritischen Behaodinng des Textes

der Hriefe ist Midier durchaus den im ersten Teile

hefolgtvu Prinzipien treu <:el>lielieii. Ueaehtens-

wert ist der Schloiiisatx der Einleitung zum
' I. Bnehe: *0b das erste Bach, wie in den Satiren,

hei der zweiten Ausgabe im 1. ;) Änderungen.

Zusätze, .Streieliungen erfiilinu hat, hieilit uii-

gewifs'. Mau vergleiche damit, was Chriat a. a. O.

S. 87 sehreibt: 'Besoigte Iloraat auch schon eine

GeHamtausgabe seiner GedichU;? Auf diesi- Krage

läl'st sieh eine zuver->ichtliche Antwort nicht ^elieii.'

Uieruach iat ersichtlich, dalä Müller gleich weit

entfernt ist von dem Konservatismus Orellis und
Ohhariu-'. v c von dem Kadikalismua (). Uibbecks

nnd Lelirs. Athefescn >inil zwar niclit allzu selten

augenummen, l lustellungeu aber sehr selten, fast

gur nicht in der ars poetica, die sonst am meisten

damit heimgesucht wtinlcn ist. — Tu der (ie-

staKung de> Texte.-- ist dei I leraiisjreher vielfach

von seineu früheren Au.sgabeu uhgewieljeu: so

schreibt er II I, 143 Tellurem fmva, Silvaunm

liM'te piabaut, trülier mit Lambiu porca; II 2, 176

heredem «dttnni^ die früher bevoFEagte Lesart

lli ntlcys tilt- i)ii.s wird breffend widerlegt; a. p. 157

iii<jl>ilil)UH(|iie iliHur iKtliins «laiidus et annis, denn

iiialiirü, wie triilier luit Itentloy geschrieheu war,

pafst nicht xngleieh auf Mann und Oreia; wenn

früher I 5, 1 1 der Vorschlag Meinekes fetlivam

iioctein als heacliteiiswert bezeichnet war, ist jetzt

diui haudsehrifllichü aealicain uubcunstandct ge-

blieben. Doeh viel grSber ist die Zahl der

Stelleu. au denen bei eindriugeuiler Hcharfer Be-

traclitung die überlieferte Lesart keine befrie-

digende Erklärung zu gestatten schien, wo also

fremde oder eigene Vermutungen dem Venttndnis

zu Hilfe kommen. So ist gleich der Kommentiir

zum ersten Hriefe ei» Muster gründlicher, scharf-

sinniger Exegese, iu der Auffassung de« Cansen,

wie einselner Stellen. Referent kann sieh nur

nicht mit der Behandlung der Verse 1(5 -II» be-

freunden, die dann zu der TextVeränderung führte:

et mn rei mihi, me rebug tulivmgere eonor. Wie
die Orundsatse, die Honm hier anssprieht, mit

dcuen des iVristippus stimmen, hat Zellcr, (icscli.

der l'hilos. <ler firiechen II ' ;31(> nachgewiesen.

Wer im Staatsleben in die Höhe kommen und

eine führende Bolle spielen will, mufs eben den

Verhältnissen sieh fiij^en: der Anhänger des .\n-

stippos und Ejiikur, der seine Freiheit über alles

sehätzt, orduet die Verhältnisse sich, d. h. seinem

Streben nach Ungebnndenheit nnter: ti mihi tu,

uou ine /Ii''/- fiihiiiiim'rt' rruor. Den entgegen-

gesetzten Cirutidsatz lälst ilciurich Kruse iu seinem

Brutus den jugendliobea Oetavian ausaprechea:

'Die Diuge nnterwerfen sieh ans nicht, man mnls

sich selbst den Dingen unterwerfen, wenn man

zuletzt den Meister spieleu will.' — Zu ep. I 2, 1

bezieht Müller, wie auch Kiefsling, TVotant belli

scriptorem auch anf üertamaa. Aber ttedamare

wird j:i vnrwiei^end ab^olnt gcl>rnnclit: wiihreiid

du Kedeübungen an.stcUst, — wobei vou deu prak-

tischen RSmem gewifs recht selten Stoib ans

i lumer werden verwendet worden sein — habe

ich eet. V. 27 ist der .\usdnick not tiuuuriin

tuMiuit gut erklärt; da lloraz - bekauntlich die

Schriften des Salluat fleifsig gelesen hatte, kdnnte

unui vergleichen aus der Re<Ie Catilinas 20, 7

ceterl omiies — vi'l'ix» /"«/'nii/f. sine gratia. sine

auctoribite. — Im dritteu Briefe ist V. 4 mit

Recht die Lesart des ältesten Bkmdinins temu für

tiiinK ver.^chniäht: es ist enichtlich, dafs iu den

Briefen dieser codex weniger gnto Lesarten bietet,

als sonst: hat ihn ('rui|iiius tTir diese letxteu

Mcher noch flüchtiger verglieheu, ab für die
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anderen (ü'ilichtc. whr «Iimh Sdireiltfr des

codex für (iieacn Teil eiu geringeres Urigiiiul zu

UrnndeV — Gans neae Wege hat MllHer bei der

Krkliirtin^ «li-r Verse 25 - "JM eingesdilageii : um
die Pilli-, ilic ii\ ii<!i Worten 'tiuodsi fripila eu-

rariiiu foinciiui reliiu^uere posües' liegen kuII, /u

fibensnckern, sei daa etsrke Lob hinsugefiigt: 'qno

te caelestis mipicntia diicerct. ires'. woliin dich

«loiiH! Iiiiiiüilische Kinsicht (rielitiges UrU'il, klarer

Nerätuuilj iUhrL Dieser hlrklärung zuliebe ist

dann V. 28 geidirieben; AO0 cpu» (ae. est), (toc

atudio pani ftnparetnut et amplL st. der Dber-

Hefeniug Itoc opnx. !ini> stmlinin «et. Kef. ver-

mag Hieb dicüer Autfui^äung uielit anzaschlielkon,

Hoiaz ist nirgends mit seiaem Lobe nUm fi-ci-

giebig, liier wäre caelestis wohl za viel für Jolins

Florns. In dfin-M-llieti Sinne, wie Cicero den jfln-

gercu llöiueru, damit sie dem \ aterluude nütz-

liche Dienste sn leisten im stände wiren, das

Stiulinin der Philosophie — besonders der b^thik —
ein]ifiehlt, weist auch Horaz auf diese Bescliiiftignng.

AuH deutielbeu Tiukulaneu, aus deueu diu Ge-

sehidite vom Sebwerte des Damokles in c. III 1

entnommen ist, stammt aneh dies Lob der Philo-

sopliie. Vgl. auch de leg. I 58. — Kbenda v. HO

schreibt der Ileruuiigeber nach Buutlcj: tiebes hoc

etiaro reseiibere, «t tibi curtuU — Mnnatins.

Doch es war wohl nicht nötig, von der so vor-

treflUcli bezeugten Loi^.irt »Ii lilii < urae alizugeheu.

l>em Dichter schwebte die Bildung einer Doppel-

frage Tor: sit — necne; und daTs in diesem Falle

(Iiis erfto tilied ohne Fra<i;ep;irtike] steht, ist be-

kannt, vgl. z. U. Kühner, L. Ür. U S. lOU. Dafs

dann die Abhängigkeit bei an V. 31 Tcrlussen

wird, ermSgUcht den Indikativ; daher aefatt Haupt

ein Punktum nach Mmtnriiis. andere ein Semikolon.

— Die bodeutcndäto Förderung hat durch Müllers

Konunentar die Erklärung der Litteratnrhriefe

erfiibren, am meisten wohl der Brief an die

I'i.sonen. Bei letzterem verwirtr Müller alle die

Verbuche älterer und neuerer Uelehrteu, die mit

Anfbietung gröfsten Rcharläiniia ein wohlgeordnetes

Lohrgedir-ht </t arte poetiea herstellen wollten : 'es

hamlelt sich durchan.s nur nin eine zunächst fiir

den jungen l'i«o licstimmte Auleituug zur tragi-

fiehen Dichtung, die in ffinf Abteilungen serfalle:

1. lliiT. ;• lüg V. 1—85. II. Lehre von iler Tra-

gödie iiml vom Satvrdranni V. 8()—250. III. Ver-

glcichuug der römiächeu und griechischen Drama-
tiker y. 251—332. IV. Allgemeine Regehi f&r

den Dichter, immer mit besonderer Hneksicht auf

die Tragödie. V. Besondere Winke, Verheilsnngen

Warnungen für den auguheudeu Tragiker l'i»o,

die freilich aucii fiir viele andere Dichter jener

Zeit passen mochten'. Durch dieses Hervor-

heben der Hauptiettdens würd maneher AostoA

beseitigt, man v^l. z. H. die Anm. zu V. 285—288.

Wo eine liefriedigende Krkläruug oder X'orbossernng

nicht gefunden worden, wird dies oifen einge-

standen, a. B. diffieilest proprio eommaNta dioere,

V. 128; ebenso zu V. 15.i. 4:^7. tlerade die Dar-

legung dieser noch ungelösten Sohwicrigkeitcu ist

ungemein fördernd.

Am Schlüsse dieser Anseige kann Referent es

nicht untorla-sseu, dem Wunsche und der Hoff-

unu<^ Ausdruck zu gebeu, dafs der Verfasser nach

Beendigung der lletractatio von De re metrica

poetamm Lattnorum noohmab an Horas «uüek-

kehrcn und die Oden dem nun beendeten Werke

ülier die Satiren nnd Episteln hinzufügen werde.

Berlin. W. Hirichfelder.

Th. Opits und Alf. Weinhold, Chrestoniutkic aus

SehriftstcUcrn der sogenannten silbernen

Latinität fOr den Schnlgobrauch znsamnicu-
gostclU. I^ipzig, B. 6. Toubner. 1893. ]UV n.

477 S. 2,80

In einem sehr stattliehen Bande liiet'Ot sich

hier der Sehlde eine reiche Auswahl aus den

Schriftstellern der silberneu Lntiuität dar. Durch

den Wegfidl dee lateinisehen Anfcatiee und die

VerringerangderfBr den lateinisehen riiterri< ht an«

gesetzten Stundenzahl sind die »chriftliclien l lumgen

im Lateinischen sehr iu den Hintergrund getreten.

Em Eraats daflbr mttaee, sagen dielbnmsgeber, in der

Erweiterung und Vrrtiefnn<^ der Ldrtüra gesucht

werden. Hieizu biete sich in den SchriftiteUeini

des silbernen Zeitalters ein reicher nnd aariehendw

Stoff, der jetst um so anbedeuklieher herangeiogan

wi'rdcii könne, als ilie frfdu'r etwa gehegte Bc-

fürclituug, dafs dadurch die Korrektheit des latei-

nischen Ausdrucks beeinträchtigt werden kSnnte,

heutigen Tages sich ala grundlos von aelbst er-

ledige. Die Auswahl enthält folgende Stücke.

Zunächst aus ^uetouius (im ganzen 118 Seiten)

die bat voUstlndigeD Lebensheadireibungon des

Julius CBsar und des Angustos nnd passende Ab-

schnitte ans dein Lel)en des Til)eniis, ('ali<rnla,

Claudius nnd Nero, welchen sich die kurzeu \'itcu

des L. Orbilius und Horatins anschlieften. Sodann

folgen aus Velleius Patercnlus einige flir die

\N'iirdif^un<r des Tilierins lieiiierkenswerte Kaiiiiel

(8 Seiten) und eiue Seite aus Florus (die Schlacht

tm Tentobnrger Walde). Ans Taeitua bringt die

Auswahl die Erzählung von Titus' Feldzug gegen

die .Inflen aus dem fünften Buche der Historien

(8 Seiten), welche durch zwei Seiten jüdischer
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Geiicbichte aas Jnatinus ergouKt werden. Es

folgen flodaan lelir interessante Absehnitts an
Curtias (26 Seiten): Der gordische Knoten, Ei^

kriinknng Alcxnndcrs niid Hethin«? ihircli Pliilippns,

Alexanders hochherziges Verbaltou j^cgcu die Fa-

milie des Darios, Eionahnie von Trrns, Alexander

im Heiligtum des Jnpiter Ammon. Hoscibreibung

von Biiljylou. lOnnorilung des (
'litiis, Tod Ah'xaii-

ders. Auch die etwa 4 iSeiten uns Vulerius

Maximns können des Intereases der Sohfller

sicher sein. Nunmehr verläfst das Bnch das

Gebiet der eigentlichen Geschichte und u'elit auf

anziehende Gegenstände ans dem weiten Umkreise

der Snüsereo nnd inneren KiiHnr &ber. Da bieten

sieh KQuächst 28 leiten aaa den geistreichen und
zierlichen Briefen des jüngeren Plinins, nuter

undercm die berühmte Aufrage des Piinias als

StatthaHen Ton Bitiijnien beim Kaiser wegen

Behandlnng der Christen. Hierauf allerlei ans

dem Konipeiulnun des älteren Pliuius (SM J^eiten)

uud einige anaprechendo Kapitel aus Vitruvius

(12 Seiten). Zn gröfseren Höhen steigt dann der

folgende Abschnitt empor, der ans Senecas
iäcbrifteo eine nicht zu Sipiirlich bemessene Aus-

wahl bringt (90 Seiten). Nach einem Intermexzc

am Celans (11 Seiten), ans welchem die Seiten

fiber die l«ebenH\vei.-e des Gesnnden und de»

Schwachen auch heute noch einigermafsen be-

merkenswert sind, Hchlielst das iiuch mit längereu

Abaehoitten ans Qointilian (67 Seiten), unter

welehen die litterarhistorisohe Obersiobt des

lehnten Huclies den grülsten Raum einnimmt.

ist sehr schwer, es mit einer Chrestomathie

atten recht an machen. Man wird jedenfiUla an-

geben milssen, dafs die Ilerati^ber hier ein

interessante» iiueli /.usammengcstellt haben. Zu-

nächst haben sie dabei au ^ichiiler der obersteu

Stufe gedacbi Sie fBgen aber hinan: *Anch

nianehem Studierenden der Philologie, der sieli

nicht eingehend mit der Proi^a der Zeit uaeh

Aognatns beschäftigen kann, glauben wir ein

Buch m bieten, das iBr «in» allgnneine Ober>
siclit ausreicht.' Am bedenklichsten scheint mir

die gruliie Ausdehuutig, welche dem Snctonin.s

gewährt ist, einem subalternen Schi'iftstcller, der

fSr die Jugend nicht gut genug ist Die wenigen

Seiten aus \'ellr'ins, Florns, Jnstinus, Valerius

Maximum, Vitnivins und Celsus wird mau mit

Dank hinnehmen. Anders steht es mit Plioina

dem Alleren, nieser nimmt wohl zn viel Raum
hier ein. Miineh.^ Ausgewählte Ketrifft nur

glciehgiiltigc Teile von der übertl.ielio des Alter-
j

tum«, anderes mala als antitiulcrt gelte», weil '

sich viel gründlichere und ansprechendere Be-

handlungen derselben Gegenstande bei bedeotendett

modernen Schriftstellern finden. Aua Tanios
hätten die HeniuHgeber sicherlich vielmehr ge-

bracht, wenn die in diesem Buche ans den Liiäto-

rien gewählten Seiten mehr als eine Ek^änsni^
zur Tacituriektüre zu sein beanspruchten. Mehr
l{aniu aber, meine ich, hätte dem Q. Curtin?

Hufus gewährt werden müssen. Was mau auch
gegen diesen Schriftateller vorgebracht hat, es

ist ein echter .lugendsehriftsteller, nnd den Chi^
rakter seiues Heiden hat er mit dichterischer

Kunst erfaist uud dargestellt. Auch seine Sprache
gefällt der Jugend, nnd die Reden, welche er ein-

flicht, rind keineswegs nichtige Rhetorik, sondern

reich an anregenden Gedanken, so wenig sie anch
historisch sind. Aas diesem SchriftätcUer würden
die SehBler der oberen Klassen um so lieber

mehr leseu, als sie ihn sehodl uod ohne grofse

Mühe würden lesen können. Gegen die Answalil

ans dem jüngeren Piinins möchte nichts einzu-

wenden sein. Noch mehr hätte ans Seneea ge»
boten worden küniieu. Er ist der gröAte und
gei.stv()listc Schriftsteller dieses Zeitalters, trota

mancher Fehler ebenso umfassend als tief. Er
sieht den Leser stets sn einer bedenteadea Höhe
mit sich empor und oft macht sich bei ihn mit
übenM.schender Deutlichkeit <las Wesen einer

ucnen, ganz andei*» gearteten Zeit fQblbar. Trotz

snnes uuTergleiehHchen Enähfaing»- und Sehil-

dernngstidentos ist ihm Tacitus an inneren Kigen-

schafteu nicht von ferne ebenbürtig. Dals .Seneea

auch unserer heutigen Jugend gerällt, davon habe

idi seihst die Erfiüimng gemaehi lob habe mit
meinen Schülern früher öfter Briefe von Seneea.

seine Schrift de dementia, seine Consolatio ad

Helviam gelesen und stete hei ihnen ein ebenso

lebhaftes als andächtiges IntereMO Ar die tie-

danken dieses Schriftstellers gefunden. Vortreff-

lich ist alles, wu.s diese Aaswahl aus Quintiliau

bringt. Fleifsige Schüler werden das mit Genufs

und Förderung lesen, aumal wenn sie dordi die

Ijektiire von Cicero« rlietnrisehcii Schriften für

diese Probleme vorbereitet worden sind. Wundem
aber mnfs ich mich, dafs ans dem geistvollen und
gut geschriebenen Dialogns de oratoribos, der

rlo( h eine l'erle der silbernen Lutiuilät ist. nichts

in diese Sammlung Aufnahme gefunden haL l'm

die hier gebotene Auswahl fftr das PriTatstodiom

geeignet zu machen, möchten freilich doch aas«

fillirlichcre \'orlienu'rkuntfen und i-iuige erklärende

Amuerkungeu nicht entbehrt worden köuneu.

Steglitx bei Berlin. 0. Welbenfels.
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Hill ^jtatrAndi In Syntaxin Draegeriauftm no-

tktionvB DOoaalUe. Lnmlae 1892. Qj. Möllers

UiiiTen.-Biidili. 40 8. l A
Die liier gcgelx'iien Bemerkungen zu Drägers

Syutax sind Krgiin/.ungen zu S. 2:^3 404 inid be-

treffen die Kuuätruküuueu der Verbu mit ut, luf.

oder AoB. «. inf., Inhew. b]<rfbBin KMjooktiT. Has
weifa ja, dals Drägers Anfr*tcllnngen lunff viol-

fuch veraltet sind und kciue Gültigkeit mehr boau-

qtmcbea kuunen; seit ihrem Abechlufs Hind eben

15 Jahre rwguagen. Sebe Data aind auch schon

vielfiu-h VdU anderer Seite ergänzt \ini\ berichtigt

worden, wie es nun hier von Sjöstraud geschieht.

Denelbe Terfallt bot in den Friller, dafa er mi-

bekumniert utn andere Litterator seine Moiüta

ver/.eiehnet. \ ieli-s ist vnn ilini nen beobnelitet

und darum eine dankenswerte Uabe, vieles aber

eolion von anderen erOffi&ntlieht worden, wie von

Schmalz, Landgraf und «b-n Krklürern der Sohnl-

scliriftsteller. Z. U. fimU-n wir schon bei Schmalz,

Lat. Syntax '- (in J. Möllertt liandb. des klass. Alt.

1890), dafs poMco vt bei Livins Torkommt (S. 519),

$pfro tit bei Fbiutns; dafs bei t'xpo»cere der Aeo.

c. Inf. nacliklusHiscli iat, bemerkt Sehnialz S \^C\,

dals er bei permiUere im Altlat. und bei Livius

eraclimttt S. 487 ; eogo mit Aoe. c. inf. ist schon

vielfach bei Autoron vor Cicero nachgewiesen.

Ans Sebm.ilz hätte SjOstrand auch erselieu können,

dal's nihil utoror mit Avu. c. inf. auch von Aatouius

in Go. Phil. 13, 85 gebraooht wird; auch Nieländer

Prog.-Abli. HehneidemOht 1893 oiUert die Stelle

iUis dem I »riefe Trajatis, wo riirne e»l mit Acc.

e. iiif. vorliuuden wird, führt ferner sämtliche

Stellen für abhängige Satae nach eordi^ eurant

est n. Tl. auf.

So verilienstlieh daher des Verf. Krgünzungen

zur hi.slorisciicu iat. (Jranmiatik sind, so ist doch

an wfinachen, dafa er das Snum eniqne mehr
beachtet.

Kolberg. H. Summ.

Georg Curtiiis' iecliisrlic Si luili,'raiiniia»ik.

21. Autl. Iicarbcitul vuu W. vuu liartol. Luiiui^;,

G. Froytag. 1891. VIU, 304 S. 8. Frais geb.

2 geb. 8,40 JH

neue Anfliigc iintersdieidet sieh von der

*J0., wie es scheint, nicht; aber auch im N'ergleieh

mit der 18., der ersten von dem jetzigen ikur-

beiter fQr die (iymnasicn Deutschhmds her-

'^i'sti'lltcu, hat sie nur klein«' A ndiTiiiigeii er-

fahren. Was die i<'oruien lehre butriftt, >ü weist

sie im exnxelnen manehe Beriebtigangou auf; doch

steht auch jetzt noch § 34, '» ui i}töi, § 4'2 w
dütii, § 43, .3 dfnäiav, § 47, Anni. 1 dmij^ und

dlptffj § 94, 2 naiaXevt» in der Anmerkong, § 118

ifd^xa, das sich meines Wissens bis jetzt in

unseren Texten nicht findet, u. a. m. Die Art

nod Weise, wie das Verbum behandelt ist, kann

ieh vom prakÜachen Standpnnkt ana nicht billigen.

Der Verf. behaudelt nimüdl »nerst die Verba

vocalia, dann im Anschlafa darau die Verba

contracta und scbliclslich die Verba impnra. Zn-

naehat waren die Verba impnra in die acharf

voneinander getrennten Klassen der Verba mnta

und Uquida zu «crimen; dimu waren aber auch

die Yerbn non oontraeta niid oontraola vtHlig von-

einander zn aoheiden. Innerhalb der ao abge-

grenzten ^'erbaIklas8en sollten die 'iiMiera verbi

nicht nebeuoinaudor, wie bei dem Verf., sondern

nacheinander gelernt wwrden; denn nnr ao be-

kommt der Schüler ein anschaulielios Hild vom
Aktiv. Meilium und I'.i.s.siv, sowie von derTempus-

biiduug bei den einzelnen Verbulklasseu, uud wird

vor Verweohalnngen bewahrt. Aneh Xrt» iat als

Paradigma nicht glücklieh gewählt.

Tn der Syntax hat iler Verf. die Kürzungen,

welclie die 16. AuHage im Vergleich mit der 17.

zeigte, anf mehraeitigen Wunsch aufgegeben ond

ist wieder zur nrsprfinglicheu Passung zurück-

gekehrt; aneh wnrdo der .Anhang hIht den

homerischen und herodoiischen Dialekt jetzt als

dritter Teil mit der Grammatik vereinigt. Beides

wird wohl allgemein Rilliguug finden. Im ein-

zelnen habe ieli ihmIi folgendes zu Itemerkcn:

^ 147, '2 d) 0» oiwvduiot iiüt> n. 'die Tüchtigsten

nnter den B.' at. «die TOehtigen*. g 152, 2 iat

hJMnftV an streichen. Zu 15.3, .3 ist damuf hin-

zuweisen, dul's das n(utr;ili- .\djektiv im l'ositiv

und iSuperlutiv in der lü-gel im l'lural steht.

§ 154, 1 fehlt fhtijE»; ntgifldUMaihu ti^v ndl$if

xtixi i^i^t Herodot 1, 1G3; attisch ist nnr

ß('t).i.Kilt(tt tfi nölti tüxoi Oller liju nuhp ttixu-

§ lOä, (J. steht ufix*''] >>t. *(ü7i',*'i ähnlich 1;'>7,

Anm. 1 jiti^ at Jtif. § 157 fehlt ein Hinweis

auf tfiov, aoy aöt» n. h. w. 5{ 15!), c sttdit das

poetisehc Xnftliayü» tir« in-oc, aber nicht ilas gc-

wöhnliuhe Xufijiufoiiat oder tiiikafipüyoftai iiyög

tufiq. g 180 ist ^^giftqwa» an atreiehen; es ist

selten uud hat auch den Accus, bei sich, 10.3

vermisse ich bei mt^txioqtlv ttvl i$vog die iledeu-

tnng: 'einem etwas abtreten'. § K!? steht dno-

jnfßind t$P9gi hüafiger ist dnvfv&vai tt. Ungenau
i-t die Fassung von § 1S.S, Anm. ;> und j'i.'l, .\nm. 1.

Zu § IJjä, 2 fehlt ovx tiutlft "er konnte nii-lit

Qberreden*. Was g :i, Anm. 2 vom Aorist

i-j V...OO,
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Ton (fi^dt'ia uiul lat'!/ät'M j,'i'siigt winl. j^ilt «•l)eii.<<o

TOlu Futur, uud IVueseus List, uud vou iVYxikvm.

Bad«a-Baden. J. Sitiltr.

Aiuij^ au ZeitielirillM.

Indogcrmainscbo ForscIiuiijL'cn. II, .*>.

8.S71— 414. G. lliit/idakis, Iknrisdies, giebt

oine kurze KcHi-lin-ibung dos liRiitii.'i-ii Dialekts der

Insel Ikariis, iIiT siiii iliircli seiiu^ AltiTtilinlitliki'il

anMEeichiiiit. — S. 435 - 441 vcrüffculliclit Ii. v. l'Unta
eine 'dritte oskfsche BlettafiBl* de« Mnseo Nntonale
in Neapel. Die Mclir/alil der erlialtfiien Wörter sind

Kiiiciiiiaiüeii, die Niuiicn der Verwüiisciiteii. Neu sind

die Ausdrücke akkatusy iniin, irstus. — S. 441—445

baodelt Gustav Meyer Uber die (ieschiehte des Wortes
Tornitier. Das byzantinisrlie Grieehiseh besafs ein

Wort u'tytrttqov 'llanzen', das in der I'orin id'iajQOy

in» Rumanisclio und Poluische drang, tmat^y ver»

miscbte sich nun mit lat eanütrum: so ericlftrt lieh

reell. Unii)»tra, slovuk. tunislra. Aus dem Slovak.

stammt majiyar. tanüzlra, mit Umstelluug t(nu:ni/u,

aus dem Magyar, oder direkt aus dem Slav. uii*;er

Tomültr. — S. 445. Heinr. Lcwy. 1. .hvxaliuiy

aus *j4H>K-aX4»y 'Wcirsmccrmanir. '2. dovXo( aus

'*3iov3iog zu dnoXat'ta, Xtia, ksl. lovn Fang.

Leijizijier Stinlien 14,2.

S. 17U, Uugo JasatZ, De imtioualiltUe »Imlia

rliythmira. S. 17S— 195 Präoemtam : Die moiirmc Auf-

fassung der grieeliiselieii Kbyihiuik stiinint nicht mit

den Vorschriften des Aristoxenos Uberoiu uud kann
nur gewaltsam a«f die llatra der 1Kebt«r AimendaBg
finden. Man darf niclit dnn Ii willkOrlicho MMHinfrcn
eine tileieldieit der ein/chicn ! 'iisr nnd eine metrische

Übereinstimmung herzustellen siuhen. Die Stellen,

aof die sieh «in solches Verfahren sUltzt, sind bisher

Iklsch verstanden worden. Nnr innerhalb ganz enger

Grenzen kann die Kliytbmik die abweichende Messnng

einer Silbe bedingen. Vun den erhaltenen (Quellen-

flchrifken sind die praeccpta des Aristoxenos aas dem-
selbeR 1. Buche oxecridert, wie die riQoriXafißayöufrn

des Pscilus. Die Kliythmik des Marlianus Ca]>eliu ist

nicht eine ÜlierMtziini; des .\ristides »^uinctilianus.

S. I9G— 258. Pars I: De irrationalitatu natura.

Das Kapitel dos Aristoxenos über die IrralioniditSt

l>esfebl aus zwei Tciliii. Wie .\r. zeigt, bietet zur

rhythmischen Irrationalität die harmonische ein Gegen-

bild. Kine Untersuchung Uber die technischen Ans-
drOcke der intorvalia rntionalia nnd irratiuualia, das

Qijiöy und äloyoy, das i6 xctin fifQO<; {ii^uU' und tö

xaitt 1014 iMy <?g»i'>/i«V fiovoi' Xayov^ ^tjioy n. a. er-

gicbt, daf» CS zwei Arten der Irrationalität giobt: eine

einfiiehe, anf die einzelnen Fllle bezflgliche nnd eine ir-

ralioiialitas or.Vorc. S -ifj« 351. Pars II: /fe

irriiti(i)fil'tali!> .ifili/iun. Aristoxenos nennt liie Metra,

welche er nicht bunicksichtigt, drifjiiinivona. Hei

der irratiunalilas iv qvi^/ioii; ist die Tliesis, welche

auf eine irralioiiale Arsis mit syllaba unceps folgt,

irrat iii Kil, ila sie weder aufgeliisi, noch vun jener Arsis

durch Casur getrennt wird, wie u-iion Pors<»n beob-

achtet hat. Anders vorfallt es sich im jambischen

Senar vor der semiqoiaaria, am Sehhuau des ersten

Teils des troehliseben Tetrameters nnd ftbniiehen Vers-

mafsen: Iiier wird bei irrationaler liiliigiing der be-

treffenden Arsis eine Koiu])ensation durch Kürzung
einer der vorangehenden Thesen bewirkt. Die anf

einzelne Füfsc bczilgliclio Irrationalit:tt findet sich am
Schlafs von Versen und Perioden, in den letzten .\rscn,

vor allem aber in Klauseln. — S. 352. 0. R(ibbeck),

Zu Plautus' Bocchidea. v. 1125 spricht Nicobulns

die Worte: «1 videntur Jeridere not, nnd Philoxenns;

sine fiio iinque arbitratu^ Dementsprechend sind auch

ilie Verse 11.12, 1140, 1142 dem crstercn zuzuteilen,

v. 1121 ist unter beide Schwestern zu verteilen.

139: ijuom alumntu intut »it v. i »tultior rn

Imllndo puUcio (cf. libein. Mus. 45, 313). — S. 353.

Derselbe, zu Aischylos. Ghucph. 7G6; r« avfi^QOTtv

(cf. 78ti) fuuoitiiws idtXy. v. 790 ist vöde jtaiUSc

»rdfiffoy ein settwtlndiger Sats. Sept. 749 «tlfiSy

ydtj 7ut).ru<fAmy i^v ... 741 1 ^An^v^va

Revue de Philologie 17, 3.

S. 101. G. Boissicr, I/CS fabnlm praetextae.

Die fal»iil:ir' ]iraefexlae (practextatac ist ein sp;\tcrer

vou Donat und Üiomedcs nach der Analogie von to-

gotac gebildeter Audmck) habe« nnr eine geringe

Bedeutung für die fSmische Bahne gehabt. Wegen
.\bncigung des Pobliknms haben sich die Dichter wenig

mit naUonalea Stoffen befafst. So erklärt es sich auch,

dals ans so wenig über diese Dichtgattung überliefert

ist. — S. 108. P. Couvrenr, (juelijues additions

aiix t'riifiiiti'ula pliilusophorniii ijraecorinn de MuUach.

1. bei Parmonidcs ist ttbcrschon Proclus in Cratjrlam,

schol. 60. — S. 109. J. Nicole, Fragments InMits

d'un conmientnire de l'Iliade ^nr papyrus d"ftg>pte.

Die 3 auf iMuem agyjitischcn Pacynis befindlichen

Fragmente beziehen sich anf Ilias XX, 144—150.
Ihr Ursfirang ist nicht sicher festzustellen. — S. 116.

M. Bonnet, Encore i|ucl<|ues ])assagcs de Quintillen.

( l'ort>ct/nng von lUw de pliil. H) lilS ) ,S Vun-

jckturen. ~ S. 120. F. de M^ly et U. Courul, Des

lapidaires grecs dans la litt6ratare arabe du moyen-

age (denxieme partic). — S. 129. ('. Jullian, JJeiu

iwKicr I ucjiar ii jironos de Scribonius I.Argus. In

einem Werke dr> i. naclichrisllielien Jalirli. wie die

compositioucs des äcr. Largus fallt die Bezeichnung

des Kaisera als dfus notier anf, da sich die Klüser

erst am Ende des 3. Jahrb. diesen Titel bcizidcgcn

pHru'tcn. Eine Abän<lerung in tloniintti uotter scheint

alii r <loch bedenklich, weil sich ähnliche Ausdrücke,

wie diriuae maniu öfters finden. Ks sind wohl doch

diese Formeln teilweise schon in> 1. Jalirii. im Gc-

braneho gewesen. Auch Pbiiedrus (V 7, 38) spricht

vou der divina domtu. — S. 132. It. Pichou, Les

mdtres lyriqnes d'Horace. & UAt sich zwischen dem
Inliait und der inetrisoheo Form der horazischen Lieder

eine Übereinsiiininting feststellen. Pas alcaiscbe Melruni

kommt zur .\n\Neii<lung bei nationalen und offizioUea

Stoffen, bei |Nitrioti$cber und moralischer Stimninng

des Dichters. Von mehr persönlichem nnd familiilrcm

Iidialle sinil die in askleniadciscben M< tun abgcfafsten

Uodicbtu. Die in sappbisciieu Strophen gedichteten

Oden eatslammom den Jahren der Bdf», ja seUwl des
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Alten: dor Aosdnick ut mhig und geoMHen, der

Inbfttt reflektiennid. Horn ist ein KOnifler, im müiren
Sinne dos Worlns, der mit vollem BcwufsfsiMn Ober

die Mittel seiner Kunst verfUgt. — S. Hl. L. Uuvet,
Cicero d€ oratorf. ZmMnneiMtenaRg der Eadwörtcr,

»Irri'ii Form - rcsp. , - ist; vor ihnen findi't

sidi uur der l'roclirius und rribraihy«, nie der Spon-

deus oder seine Auflosungen und der

J»mbitt. — S. 159. M. Breal, Note aar uue in

flcriptioB •relialqae de Mantln^. Bemerkungen zu

einer im Rull, de Corr. Ii. lt'>, 50S vcniffeiitlieliUin

Inschrift. — S. 161. U. van llerwerdeu, Ad So-

phoclem. riiU. 1161: <f>*Qfttt statt nif^nn. — S. 161.

P. Foncart, Lc pont du C^phiso. Das E]>igramm

in der Anthologie IX, 147 ist die Kopie einer auf der

Ci'iiliisosbrücke angebrachten Inschrift. V. 3 ist nach

CJA. 11 1188 S^¥tdoi für AU-dm za lesen. — S.

184. Pk. Fabia, Le consnlat de Taeite. Taeitus

bekleidete das Konsulat während des 2. und Nun-

dinium des Jahres Ü7. — S. 171. M. llulleuux,

Sur la Chronologie des inscriptions Uhodienncs.

S. 185. r. Tannery, Aristotelica. Mechan. 855»,
3(; YQanitri statt ymvia. — S. 1»7. J. Keelhoff,
Sur unc couslruction de na^a. nugä c. dat. bei

Verben der Bewegung ist nicht zu venrcrfen.: es bc-

Mielinet das Reaaltat der Bewepng (apud), wMirend
TTitQci c. ncr. die Bewi suiij; s( llist bezeichnet (ad). —
S. 188 IJ. Hauäsonllicr, Bulletin epigraphiquc.

Abdruck, ( birsctzutig und Besprechung der in d.

U9wü 1893 8 veröffentlichten Inschrift.— S. 191.

Ch. Tattllart, Plaatus Ampb. 681: vüieo «tau gra-

vidam. —

M4moire8 de la aoeiAt< de linfuistiqne de
Paris. VIII, 1. '2.

S, 45— 51. Michel llrdal, fit} niologios laiiiies

et greii|ues. 1. memor ist mit memiui zu verbinden.

— i. Ambagio, adagium. Varr. de L 1. p. 132, 3

O. H. ist statt adagio, adastnm zn lesen abagio,

abustum. adagram ist von aio zu trennen und mit am-

bagio zu verbinden. — 3. Die Etymologie sodcs =
si audcs wird gestutzt durch Oalltas Praef. 1^^. ~
4. lar, largus, lascivns gehören zusammen. — Con-

fusancus gebildet nach Analogie der Synonyme collec-

taneus und miscellaneus. — Praestigiac: = praestrigiae

;

cf. mfos statt rafirus, increbui neben iocrebmi. —
7. Der Übei^ng tob ab xa af and Ii; s. B. in anitto

ist nicht das b ausgefallen, sondern zu f, dieses zu v— u,

dann aus au ä geworden. — 8. Auviterare auf einer

Inschrift von Goacordia-Sagittaria (Scavi 1800 S. 34U)

sollte «obl arvertare = apertare sein. — 9. Alucinarl

ans dXt>ui. — 10. dalivus kann sehr wolil aus dtlXatOi

henrorgogangen sein. — W. ixäq. Wie ävdottxäi

—

ma' äydda ist, aber mit oachgestellteu tuna, so ist

aaek hds ans dem Pron. irft nnd Mtna entstanden. —
5. 171. V. Henry; die Auffassung des multus = ge-

mahlen CatuU 112 wird gesttltzt, übrigens aber die

Identität dieses Wortes mit multos viel naebgewiesen. —
sine = Impcrat. von sino, zu trennen von se- = *sed.

— Das Suffix tumus in maritumus, finitumus ist ein

ursprünglich snperlativisihes. — S. 1.S5-— 102. T.nnis

Du Vau, Vana. 1. imbocillus. Bedenken gegen die

AbteUmg TCO kacalim, bae91iim. 8. floraa ist «in

Synonym von flavus, nicht von Hörens. 3. Belege ftr

eine AussiCracbe des grieckischen p als vi. — 4. Osefl-

latio: Corsscns Etymologie wird gegen Fumk ^-i -'ützt.

— 5. aviare auf iler Inschrift bei Uossi, Boll. deU'.

Ist. arch. germ. V 2.s5 (Bolsena, 5. Jh«l. n. Chr.) =
oiseler. Ilicrsa Bomorkougoa Uber Ähnliche hybride

Bildungen.

Archiv für lateinische Lexikographie und
(irammatik VIII 3.

S. 313 - 338. W. Meyer- Lübke, Zur Ge-

schichte dor lateinischen Abslracta. Es wird die Qt-
schichte der SnfBxe -or, 'Oris; -uro; -tas; -itia; -im

dargestellt. — S. 338. .1. Haufslciter, Nachweis

eines Inhnitivus Fiit. Pass. auf uiri bei Augiistin,

FiK-liirirlion ad Laur. «.07. — S. 331> - 3t;8. Zur
I-atinisierung griech. Wörter (Ein von 0. Weise be-

sorgter Auszug einer etwa 1^80 geschriebenen gnirsercn

Abhandlung des liinklDi- (lahel in (»rcifswald).

1. Die Lehn- und Fremdwörter Vorros. Die Zald der

snerst bei Varro belegbarea Fremdwörter mit Ans-

schlufs der Eigennamen nnrl aller griCch. gesrlirielienen

Ausdrücke belauft siiii auf etwa 312, von denen sieh IS

aucli bei Cicero finden. Varro hat eine Menge soU io r

liebnwörter nicht, die deu alteren Autoren bereits

ganz geläufig waren, anch finden sieb bei ihm solche

Wörter wieder als Fremdlinge in rein u'i ii chisi heni

Gewände, die bei jenen bereits umgL>ätaltct und latini*

siert waren. Es folgen Venndclinifte snr Bestftttgong

dieser Brlianiifnngcn. — 2 Bi'nierkungi-n zur Stamm-
bildnng ultluteinisclier I.elniwurter .\uf/;lhluug der

Lehnwörter der Littoratursprache, welche 1. Verlust

des Schlufsvukab erlitten haben (z. B narmor, piiier);

S. Bnreitening des Stammes dnrch einen Vokal zeigen

(z. I'.. rri^ida, Iami>a4la); 3. Vokalwandcl am Sililusse

des Worlstanimcs zeigen (z. B. cliarto-, margarito-,

platanu-, cannaba-)-, 4. bei denen Konsonanten am
Stammende abgefallen sind (Oedipo-, Icön-); 5. bei

welchen der Stamm anderweitig geändert ist (latron-

;

crepidin ). — 3. Verkürzung langer Vokale in griechi-

schen Lehnswörtem, a. vor Vokalen; hier sehr hautig.

b. vor Konsonanten; hier viel seltener. — 4. Doppel-

konsonanten in grieehisilieii L(!hnwiirteni, Unter

anderem wird darauf hingewiesen, dufs l'hilippns bei

Plautus, wenn es die Mttnae beidchnct, die vorletite

Silbe stets kurz, wenn es Personemmnie ist, bald lang,

bald kurz hat. — S. 368. F. Skntsch, weist Uostn-

tus — Restitutus auf einer punipejanischen Inschrift

nach (Not d. sc 1891 S. 262), wo zwar Uestitutus

geschrieben, aber dnreh das Metmm Restntns gefordert

ist: Restitutus ninlras den jiit saojip imelia'- S. 30?)

—

396. A. Funck, (ilo>sogra|>liiselic Studien. Be-

reicherung des lateinischen Sprach.schatzes, wie er bei

Geoi^s' vorliegt, auf Grund der drei ersten Bände
des Corpus glossarioruum latinorum. Die Abhandlung

zerfiUIt in drei Teile: 1. Völlig neue Wörter; 2. Worter,

welche der Bildoog nach bekannt, abor bislang nicht

in dieser Fnnktion beseagt waren, z. B. Ugnarinm
neben lignarius und besonders die hier luerst sulistan-

tiviacb gebrauchten Adjektiva; 3. WOrter, denen auf-

fidlende neue Bedeutungen beigelegt encholnen.
OSchlufs Mt(L)

Digiu^uu Ly Google
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Ili'Kt^iisions VemirhnU pkilol. Schrillen.

BraiiUt, S., Uacli Firwiani Lactanti opcro. II,

I : Anh. f. tat. I^x. VIII 3 S. 465 f. ZeM niii;n

wriliiilii'lio (iclt'lir^amki'it.

BruKiiiaiiii. C, Giuiiilrir> der vergicicliciitleii

Onuninatik. Itiiliccs: Itcv. -IW-M S. 50f. Von er-

sUiunlidier Gi n.ini 'K. it. V, //.

Casa^rainü, V., Ix oraziuni di Tucidiilo .. . .:

A)»/< /'. 1 7 S. 257 f. Dem Uanplrasnltat stimmt bei

J. SUsUr.
Chronica minor« roll. C. Firiek. I: Rer. 29/80

8. 5I-.')4. Von liolinn Worii-, docb sind noeli vlolo

Probleme zu ln-i n. /' l. '/<"/.

M. 'I'iillii Cicfiniii'i nratimus sclectac XIV . . .

cnravil Otto Utbw. ApUi. 17 b. 263 f. Lutspriclit

licm Zweclc einer Srhnlansi^be vollstandigr- Ermt
Jüehartt Srlnihr.

Ciceroiiis l^lius by St. U. Sioak: Salr. 1U75

S. 37!). TN« Noten sind Ar die Srhnle nielit geeignet

,

bioton aWr dem ältcn ii ],r<cv Duinclio-i.

CiriToiiis, ^I. 'l ullii, Oiuliniu-s i'l r|iist<ilai'

splccfac by Fruiieis II'. h'fh<-t/: LC. 29 S. 1018 f.

Macht einen sehr günstigen Eindrucit. 0. W.
Cicero: 1. 3. und 7. Phil. erkl. von Strengt -,

2. i»ro Milone von Ihchter- Kherhard-Nohl A.

3. |iri) Milmic .... by II'. 1'. Ftnu»et\ 4. pro lege

Maiiilia . . . . by ./. //. Smith; 5. nratimios sdeotae

XIV n<l. XXI i"ist I'l). Krhi'.tn, Sei/j/'iilii, Kck-'ti-inn

cur. (>. Ilrim: V. I. Pro lloscio Amor., pro Itigo

Manilia: liphW.U S. Iin:).ll07. 1. l<:mpfehlciis-

vcrti 2. bedarf i<eiuor weiteren Emjtfclilung; 3. die

Noten sind nnr fttrSchfllcr bestimmt, nnrÜborsetxnngen;

4. vtiht iiöhrir als ;
f). der kiit Apparat ist ver-

viill.sfjiinliiTt. /'V. Miillir.

Cordiis, iMiridis, Kiti-iiamniata
,

licrausg. von

K. Krume: Xö(j. 44, 2 & 1 lt>-l 18. Rahmende An-
«M>o von K. Wotke.

Craiiii'r, A., Die ältesten Ausgaben viui Manilius"

Astroiionüca: Claa$r. VII S. 279. Wertvoll. Ji. K
1>&hn, II., Seenische Untersnchnngen: CUutr.yw

G 8. 682 f. /','/(r. <\i-pps lobt die Mi'Üiodi' ili'« Verf.,

obgleicli er nicht allen -meinen Schlüssen ziisliniint.

Diojdianli Alexaiidrini opera ed. /'. Timneiy
Vol. I.: JJLZ. 41 S. 980. Wird anerkannt von
0. Wertheim.

Dri'ssier, F. 1'., Triton und die Triti-mii ....
J^C. 30 ä. 1054 f. Kiiic Huifsigc, erfreuliche Arbeit.

«

Förster, W., Pic Ap]>cndix IVobi: An-h. f. Int.

y.cx. Villa S. -liUf. Fortschritt über Keil hinaus.

Galcni scripta minora ree. ,7. A/diijniw/i . ./.

MueÜer, G. IMmreieh. Vol. III ex rci-. (r. Iklm-
rmeh: BphW. »5 8. 1101-llOS. Sehr verdiensilicli,

diieh .sei nir dir i'an/e Saninilnni; eine aborrichtliehere

Anordnung zu wüiisc iieii. .7. JUri fj.

Oardncr, J. S. , Iron worii, from tlie earliesl

tinies to tlic cnd of tlio naMliacval |icrioi|; .\tliai.

34."tr» S. 294 f. Sehr i^cjicliiekte Zusainmenstellung.

(irinoll, \V., Die Kealien bei Iloraz: C'/'f.ij*r. VII

C S. 27t( f. Der Verf. Iiat seine Aufgabe gut gelöst.

F. E. Hoekwood,
llale. Tl., inm-Konstniktionen, 1. Ilberset/t

\on Afitn'il. 2. liollniunn, Em., Das MoilusgC!>ct/ '

im lateiiiisrlicn Zeitsatze 'Antwort auf TTales Sehrift ).

3. Wctzel, ^1., Has Hecht in dem Streite zwisrh<^n

Halc und 10m. lioffniann: Z,'G AA,2 S. 118-122.
./. GoUinff icoustaliert, dafs der GrundgcdanlKe der
Ha1e«ehen Arbeit siemlich alt i$t, rtihmt HofTmamw
Kntf;et,'nnnfr, die niliip, vonn lini und nhiie üi'clitb.ilicrcl

sei, berielitet über Wetzcis vrehallvollc, zur (Iriuiiticrunff

nnciitbchrlichc S^-hrift, bezweifelt die MOi^lehkeit einer
Verstikndigunt; bciihtr Parteien.

narifcidor, K., Das Ideal einer llumanii^toii-

selinlo: J)I,X. 31 S. ihi.'». Hin Icbemliges ililil von
den AniUugen der Schule lu St. Paul in i»ndon.

tlausrhild, O, R., Die Yerblndnng flniter und
infiniter Verlialformen di-^selbi n Stammi's in eiiiiv'en

nibclspniclien: Anli. j. lat. /^x.Vlil 3 S. 4üti. In-

haitsangalK».

llenze, \V., Di- rivitntibn« liberis, rpiae fneriint

in jirovineiis populi Üuniinii: Uph W. 3.3 S. 1 1 KM 1 12.

Sorüf.iltii.', wenn am b nii ht dun-bwe^; übeiv.cnycinl

;

boiioiidcrs dankenswert ist die Zusammenstellung der
Städte, deren Freiheit verborgt ist. M. Hartman.

]a^^ mimes d llerondas .... par Uroniis Ihil-

mei/ila: H'. 29 S. I01i$. Zeugt von eindringender
Resehaftignog. Vr.

Ilesedamm, Karl, Der nrinierbrief beurteilt ii

gevierleill . .: /,('. 30 S. Iti . It Manelie'i in ai. -i r

Satire ist nicht Übel, .s, /
, i

liodgkiu. Th., Italy uud her invadcrs, 2. ed.:
Cfow.VIIC S. S7S-27.^. Das Werk ist zum Teil
VM!li^' uni^.'carlx itct. I>i r Vi rf. ist in Knirlaiid die
giüfsle Auturitäi auf dem Gebiet der Völkerwanderung.
J. Ii. Btny.

Homers Odyssee. I. Pr.lparation /ii I, V-VIFI
(Auswahl) von lüinke-, 2. Wörtcrvcr/eirbnis zu 1 l-

3^4 von Sirkhig>r\ 3 .\nleitnng nir Vorbereitung
auf I-XII von Ueutze', 4. in BSin acholamm cd.
J. La Hoehg nebst Kommentar dazu: Bayer. Ggmn,
ri/G S. 328-332. ['nL-leirii ^^rüf-^i ren Wert als 1. H.

2. hat 3.; 4. ist für Leliier in Itervurragcndcr Weise
nülzlieb. Sfibel.

Hude, K., Aristoteles, der Staat dir Athener:
yphJt. 17 S. 2.')8-2(;i. Kaum zu emiib hUu. Fn»,:
J'ohtwl.

Kiepert, H., AUas antiquus. 1 1. ed.: Sair. 197ö
8. 279. Das beste Werk dieser Art.

I.aiifre, .Vd., Metlindisrher Lelirerkoniiuentar zu
Ovids Met. 1. lieft Hueli I-V: ßphW.'ib S. 11Ü3 1.

(tli si( h die Lehrer mit dieser Art von KommentAT
befreunden werden, erscheint sehr iweiicdbaft. It
Khteatd

.

Li vi US üb. VI witli notes by //. M. Stepfiento»:

Clamr. VII (i S. 272 f. Gute Schulausgabe. J. C.
Rdft.

Livius IV by J. PnndeviU.\ revised by .7. //
/'mw: S,dr. 11*75 S. 279. Itraueid.arcs Seliulbuch.

M. .\iinaoi Lucani, De belUi civili libri deccm.
... od.. Coro/«« Uosim: iSphlt. 17 S. 26l-2ti3.
Mufs mit Frenden bcgrüfst worden. (/. ICskuehe.

M'Crindle, .1. W., The invasions of India by
Alexander tbc Great . . .: LC. 29 S. 1005. Das
Buch zeijrt, dafs Verf. nicht Fachmann ist A.B ..r.

Mehuu bt hon, I'li., Declamationcs, ausgewählt
von A. JJailjMcr: ÄÜ. 44, 2 S. Ilüf. Gewährt
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für ilie liittcratnr* n. Kniisiverliikltnissc der ilnniauistPti-

zcit rfichliclu! noldininK. A'. Woth.
MiMige-Proufs, Loxiroii Caesnrianiiiii: DL/.. 31

S. VolUtindigkeit
,

Übcmcbllicbkoil, geringe

MSnffd. W. Soltau. •

y\v\cT, W. , I>i(' a(lniiisrlio Sprnrhreili' ilcs Mf-

iiaiidor ' uiia l'liilistion: liphW. ib S. lO'ja-llOl.

Sehr verdienstlich, wean a«ch nielit dircbtos Ober-

lengend. K. Zacher.

Miller, Max, Griochisdie Fcricnaufgabcii : Nphll.
17 S. 272. Eine wirklich gute /usMnmensläluiig
von CbersotzDiigsauigabcn. üruueke,

Obl«rt, Arnold, Allgemdne Methodik des Sprach-
iinicrrii hts . .: /A'. 29 8. lOSl t Ein im gnnxen
({i'nltic ktor Vrrsiich. Eh.

Kavaissoii, V. La Venus de Milon: lipliW.lih

S. 11Ü7-11I0. Pic /usamuicnslclluiig der auf din

Getc1iie)itc der Kntdcckung und Erwerbniit; der V.

T. M. iM'/riL'lirl.cii Diikiinu iiic ist daiikenswert ,
15 's

eigene Deutung verfclilt, wie der Wissenschaft lidtc

Teil seiner Abhandlongedtsem und ?oU Willkarliclikeil.

A. Fnrtieäiigler.

Sander, Fredi-rir, La Mythologie dn Nord . . .

LC. HO S. 10:j3 f. Wird ahgclelint.

Scliiller u. Voigt, Die römisclien Staats-, Kriegs-

ond PrivataltertMmer, ?. Anfl. : Clanr. VII 6 S, 275 f.

I»i>' lu iirst. ii I'i.iM liuiigfii sind nicht ausreichend ver-

wertet, die lodiccs uiclit volhländig. ' K. Cr. Jlat Jt/.

Sebnlten, A., De conventibnt civlnm Romano-
mm: CWr. VII tj S. '27<;-27H. /•;. (; llavhi macht

an dtT Form der I)arsti llunf( wie an lii ii Krg•l•ni^s^ ll

der Untei-suchung l inc Kcihc von Ausstellunficn.

Sili Italici Pnnica ed. L. Dancr: ZäO. 44, 2

S. 11 5 f. Eine treffliche Arbeit. A'. Wolke.

Siiscniihl, (icschidito der griechischen I.ittcratnr

in der Aloxaudrinerzeit: Ba^. Gymn. 5/7 S. 332-343.

W. Oiritt empfiehlt dos Work, das jcdenfslls zu den

besten I,iistnngon des let/tni .lahr/dints zühlt, als

unenlbobrliches NachschlayclMich unbciiingt. — Iloemcr

rechtfertigt in einem Postscriptam seine Auffassung

von der ('berliefcrung der Homenresensioo des Ari-

slardi durch Diilynius.

Syinonds, .I.A., The greck poets. 3.od.: /Icai/. 1105
S. 28 f. Anregend, aber doch verbesserongssbedürftig.

Syriani in ücrmogenem rommcntaria cd. H. Itabe.

Vol. I: DI.Z.M S.9G7. 'Treffliche, mit rnt>.iL'iin^'s-

ToUem Floifis angefertigte Ausgabe*. licitriige zur Text-

kritik. K.FHkr.
Thnkydides Hb. III erklärt von Clanen, 3. Aufl.

von Sirup : Cla^tsr. VII 6 ü. 255-258. Die Stärke

des Vorf. ist mehr die Ezfigese, als die Textkritik.

K C. Marchant.
Trede, Das Hddentnm in der rftmischen Kircbe.

Ilf. IV: Bph W. .-if) S 1 1 12-1 1 IG. Manches ist an-

regend, vieles stark übertrieben. 0. Cr,

Obnngsbflcber, Lateinisebe. 1. von Bvadi
ftlr V, .'^1, Aull, von //»>;«, 2. ftlr ilic mittcrcn Klassen

von llojj'imnni und Vot^^li, II: H. von Knuiziuann-

I'ßif-Mnnült, 2. Teil flu V: //„y,/-. <;,/iiit,. b/Q S.

324-32K. 1. Der Inhalt des Übungsnmteriales ist

nicht liesonders anregend. 2. Mit nufsergewöhnliehor

Sni-L'falt nnii rllliniliciistcni ji.nlairojjisi'lu'm (leschick

bearbeitet. 3. In seiner Art musterhaft. Uebhard.

Weifscnborn, F., Aufgaben zum Cbcrsetzcn ins

('•ricchische im Ansdilufs an I. die l^ktüre der Ober-

tertia, 2. Ausgabe; 2. Xeiio/'fiotin lldlunika für Unter-

sekunda, S.Ausgabe; 3. //«/Wot VI-I.\, Xnwpkoat
mm., /%rto», Dttni. and Th«k.t Btn/n: (ii/mn.b/G

S. ."M I. Mit Lfrof-cm (ieschick verfafst. /•/. Zorn.

^\ u 11(1 la 11(1, r., I'iiilos Sdirift (Iber die Vdrsebung:

44,;j 8. ihm'. Die Arbeit beweist, dafs die

ktlnftigo riiiloausgabii kaum besseren Iländcn anver-

traut sein konnte. & lifilrr.

Winii»hclingius, .lac. Styl|ili(>, lieransg. von

//. UuUlehr. /Mi. 44, 2 ä. 1 Iü-It8. Diese Ausgabe

des ersten Ilamanistendrnmas in Dentsrlibind geht

auf die Ilandscbrifit des Dichten anrOck. K. Wi^kf.

Verzeichnis nea erschienener Bfieker.

Holuwcifsig, Fr, Grammatik znr //if>mrrlcktflre.

Leip/i;-', Teulmer. \ I, i'.') S. «. .ff

II o rare, Kpisilcs, cd. by U, IHaiilowe and /'.

Sliipham. GHve. 8b. 5,6.

Iloratius. I eini|ne libri dolle odi, versioni sccUe

da (i. FedtTZoiii. l'irenze. 374 S U». I,. 4.

Iloratii cariniiia in usum scholainim, rccensione

R note di (J. lirU. Toriiio. 14G S. IC. L. 1,40.

Hnit, Gh., La vie et l'cpuvre de Ptatm, 2 voll.

Torin. Fr. 25.

Li vi a. u. c. über XXIX, fUr den Sdiulgcbraucb
erkl. von Ar. fAitfrbaeher. I<ei|tcig, Tenbner. 84 8.

8. JL 1,20.

De Maria, M., Philosophia |ieri|ial( licij-sdinlas(iea

ex fontihus .Iriflolili:! et .S. TlKimac .\<|ninatis expressa

et ad adoicscentium institutioMem aceommodala. Koma.
3 voll. 8. Ii. 16.

M i 1 h a u d , ( i . , I .et^nns snr les origines de aeienee

ijrerijHf. .\kan. IV. 'y.

Origen, I'liilocalia. Text revised with a critical

inlroducüoQ and indices by A. lUtlAuton. Cambridge^
üniT. Press. Sh. 7,6.

I'fit/ii. T, \V., Ist /;/(;>((/ jemals von einem röroi-

scheu iicere bctrelcu wurden«' Untersuchung Uber
TatHta Agr. c. 24. Nenstrelitx, Bamewits. S9 S. 8.

1.

riauti cnnioediac ex reo. 6r. Goelz et /'/. .^rhaeU.

I. Amiiliitruo, Asiimria, Aulularia. Praeccdunt de

Plauti vita et pocsi testimonu vetemm. Leipzig,

Tenbner. XXXIII, 158 8. 8. JL 1,50.

IMantus, ('«modies, fransl. in the (iriginal metres
by //. Üugde». Swan äouncn»clicin. Sb. 6.

Savini, F., Una tlomu» privata Hemma reccn-

leincnte scoverta nell' antico .molo d'Interaninia Pnie-

tutiiana, ora Teramo e le suc relazioni con le due
distru/ioni di questa oel sooli VI e Yll. Teramo.
L. 10.

Stadl italiani di ßhlogiu classiea. Firense. 512 S.

8. L. 20.

Syriani in Ucruiogenem commcntaria, cd. //.

Rabe. II: commcntarium in libroro Jii0) maat^v.
Acccdnnt indices. Ldpsig, Tenbner. Vni, 333 S.

8. .4t 2.

Vennlw. U^^UkUar: l^r. Fr. Härder, Itorlin ä. ti, LiiUanufer ä:i.
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lod'ot crit()irit uit^ fi.-iit In ^m« ftlma in 9mi kr fiilf«H| in

(iwiH d'mrsciHVicr )ur '^-otruniuiiv

Dr. ^mfiav fauliovitf«

£ a t e i 11 i f d) e 8 n I n r a m ui a t i t

für n0cbbeutji^e 0)vinuaiien
bearbeitet oon

ÖNffitm m trat •«mn|tun in miHin k> 9uft-

(r. 8f> S&3 etilen. Steg, ac^nlwn —
3n Mtlfr StirMting ker trlmtntrii gnukfiraffificii AramMBtif finb Mcicnißcn

formen Siegeln, Me in Der Seftürc bcn 3<4ülerit fo oft entsegcittrttrn, träft Uire

ft)fti:ni>itifd)c Dun^a^mw unb Ginpränung rrforbcrlitb ift, in ttorpue unb Intit, dir'

jciiiflcn (2in}e(^iten unb Slefonbrr^itcn, bie i^rc^ {eltcnrn ä^orlommrng ircitin nur

aeicAcntlicfi ^ur $kfprc«bun| grlongm, in bebcutciiO tkinrrcin Tntrf gefegt unnOfn.

3n Mm ftiliitiidKii ^eiie..{inb befonbet« biejrniarn (^i(irntämlid)friltil b» Xlaleiiiijdjeii

brrfitfficOtigt, bic beim Uberfet^en ino Trutf($e icm &d)üler entfleflentreten, unb
oon bcn ffir bas &inubcric(Kn niicbtiflen äieaeln niic biejeniden brljonbclt, bic mit^

bei elementareren Übungen t>on SBit^tiofcit finb. — 9n bie ctcQe Des auOgcfd^iebenen

ftiliitifi^n 6toff(4 if^ im iwelten Unliangc eine ;iufammenftcUun(( . ber miibtigften

Svmaim getreten. — Gnolid^ ift ber metrtfc^e Vnbang bun^ eine ltberfU|t «n bei

igkoroi am ^ufigftcn oortwnmeRbcn logoöbifl^ Vcrt^' unb 6trop^enformen unb ba
rcalijtifdpe iln^ng bur(| cfaw gufuwwigiijltfti^ t«r wii^Hgften rmnifdKn MOnini,
Wale unb ffrMU|(te eroeitert morben. — Tm WMtnnvi^tt für bif 9ir4t'

Mnibnng ift bei nflcr 'JipKnänbiiifctt f\ir^ s^crialtcn.

= fltn i|etctH fic^rctR fte^t }um Jwcifc feci ^tüfuttg ein

Ooloiponlioltslcnnr?
BanineistAr, A., Donkniülor <1. klnssisc}i. Altcrthunis. 3 n>lc. mit

2401 Ahbildgn. Httnchen 1889. 3 lilbfrzbde. Statt 84 M«rk
far 45 Mark.

Ct. Rasor/..v (J. Schll|t)

Freibarg i. Baden.

9t. ««ttnerS Serbm, ^. ^felber, Serlin SW.

Clrird)t[(ljr /ormrnUlirr
|

g Irr f^tlntil nik bir {Ifimtnitg brr Irniifitionrn m% lir ii irr dilik ^
•>« In yirikigain )> fitutArlnltN |ir|fli. ^

(jflr ben Srt)uI)i\M riV,irfi «i

MOt bell !6rftimmun«rii brr luurn Vrtitplänc bearbeitet ^

Dr. ftarl $itit|C, |

{Dritte wejcntlic^ umgeatbeiicte Auflage.

B* OatrtaerH Verlagr, IT. HcjlUiflry
Iterlin SW.

Kdr/lii li i r-i« hiiMirii — kIcIi-Ii-

it'iti;,' als wiss<-ii-ti-li.il"tli( Iji' zu

«l< ii .raliresberiditfn iler SKtiidt. liöhcrcii

L''liraii>talteB SU Berlin:

Beigar, CiL, die aukenisdie LokalmKe
Ton den Ortboa Agiamemnons und
der Seinen im Ziirammcnlianj^e der
gricdiiüi'lien .Sagenentwickcinnt;. Mit
einer It<'k(nmtruktion <1. Sclilicraaiiu-

«olicii (tralH^rruii'lfs n. 7 PIAiien. 1 M
Blasclike, 8., (l*-r Zusainnn nlmnu: der

Faiiiilion- nnd (lilterg« iiK inschutt <l.

platouiüchen 'Staate«' mit 4. iidiii-

sclien and philoMiihiKben System
Ptatos. 1

.

Bullrich, G., Uber Ciiarleg d'OteaDs uu<l

il. üiiii inii,'< !»' lirieiKnc onglisclie Vhvr-
M t/lllii: StilKT (ifiliclltl'. 1 ^41,

Elias, S., Vor- nnd (Jlvicbacitiekeit Ix-i

(.'aexar. I. Bediiignug*- nna F»]i;t -

NfttZ«. I

Entwurf zn einem I>ohrpl«n fflr da«
küni^stniltisdie Rcalirymniksinm in

llirlin. II. Teil. IJC
Fotl, R., 1. Kirchen-reformnt>>ris< hc iSe-

8trebnnj,'L'ii im '.». .Iiilirh. 11. Znr Ke-
f*irualii>nK£re.4chicbtu von lienf. 1 M

Frans, F., die Sdi lackt bei Montlhi'^ry.

Kin Iti itra^' znr Ucsckicbte Karls d.

Kühnen. 1 Jt^

Garslenberg, C, ist Sallust ein Part«!-
Mihriusti-Ilcr ? 1

Gilow, H., die Gmndffcdanken in Hcinr.
V. Kleiet« 'Prlni Friediidi Hm
barg'. 1 . ff

ÜMniar, F., »»tnignust. Iteinorkuiii^iai

za den römischen Dichtem. 1

Hers, W., zum Unterrieht in der latein.

Urammatikanfdsrllittelstafe.

Kern, F., Schnlndn bei der Bitlasaniig
Tou Abitortealen (Oetem 1801 bii

Michaelis 1899) md Ansprache an
die Schfller am '27. Jan. lüBQ. w 1 ^ttt

Magnua, H., Stndien zur Überlieferang
nnd Kritik der Metamoinboaen Ovids.
ö. Teil: Liber XV. lJt>

Mangold. W., ;ih Ii' .li-i !.<- Nnti/.en inr
freu/. '

vivr 1. 11 l.iit, r.itur- »luU Kultur-
1 Ii 1 s 17. Jahrh. I

Miciuielis, K Th., <!•• Flntarrhi ciMlice

iii uni-i'i iiilr. Matrit.cn'-i. 1 . II.

Osterhage. G., Kr liiiiteranueu zu den
».»!;«->ili;ift.;)i r<:ll''U in TEauoB ße-
irrit> III .I'.'iiisalüw.

Parow. W.. Heiae ' Eindrteke aus
Kn-l,iipi. I.V.

Schulze. K. P., Iti iir.lpe znr Erklilraug
iliir riinii-; Ip n i'lr uiker, 1

Schwarts, P., zur (iesdiichtc d. Ncomark
wälirend o. 7jlUirigea Kneisea. 1

Staedigr, K., ron Hon» • Yardent-

schnjigaL 1

Snhln, £, Barhamssa» cunstitntio de
re^^alilius vom .Ni>veniber liri6 nnd
ihr.! DiirehfUhning. IJU

Wetter, E., zinn frautOeiacfaen Unter-
richt. Kriti^Jic Bettetkoiigen nnd
nraktist'ht- Hrfahningen. 1

IMb, f., l'hil. lYOtaeh. 3. Beitrag
na Ueacbidite der Uteeten dentscfaen

Oper. 1M
S. Oaertaers Verlag. H. Ueyrelder, Berlin SW. Dmck von Leonhard Simion, Berlin üW.
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J. H. l.iimias, V»n «Wr BwtoBtOSC dM gri««hlMi>«n
Hcclit« iK. zirlMirtli)

P. Ii. Bolili rman , stixlin I.ni'miK'ii :1>. Si'liuUi-:< . . lUU
LffontiitH* von Vt'apoii« n tli'i« H<-ilis«"t' .l*'liniiin'.H

.l<-.-i lli\riJilii-n!ii;rn iurg. vi>ii M- <-i /.f f '.]. jini.-ikii 1114

W«! II lim laUiiuMcliiW LfHebucU aus UiTuilut, t^^ Aufl.,

bM.traaSd.Woirr(&ZiMMr) UBt
Lvekenbaeh, Abblldüigen mar «ttaa Oeaahtolite (W.) UM

W.Kopp.Oaachiehte <lcr rnmischon Liliemtnr. G. Anfl.
bw. von U.8eyff«rt (W.)

Auttiiw: Ari'hiv ('. lii((iriis<>li.- L«xik";;ru|ilii«' ii. «Srnmiuntik
Vinn iSolilurm. - Arwloiiiv llll-lllii — AthenneuniM.'ff.
- llcrliiuT philolociscbe WwcbonacliriA 89. 87— Maniia-
mntic ('lirimialOi UD^ L Matt
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um

Die JHerrcii Verfftuer Tun Prognuuiuen, Diutertntiuneii und suustigeii (selegenbeitasehriften wcnlen gebetvn,

RegeMioiiMi«ginil«re aa. B.Oxrtaer» VeitogulHidilHUidliag, Berlin SW^ 8oli«a»b«rg»ytr. ÜB, <

'

Rezensionen nnd Anzeigen.

Jnitai Hermann Lipiiui, Von der Bedeutung des
griechischen Rechts. Rede zor Feier des Ge-

bartstagf^H S. M. d. Königs Albert am 23. April 1893.

32 S. l^ipzig 1803, taachnitz. A 0,80.

Die fiedentnng d«8 i;ri«e1risdieii 'Reehts nn

einigen cliarnkteristiscben Zügen d.ir/.iilogcn, das

ist 'riieina tlicsor Festj'odo, .Anfänglich war

sie, wie der Herr Verfasser vorausschickt, nicht

f&r dsD Dniek iMstinunt, doch ItSnneii wir f3r

üiTe mromchr erfolgto Dmckkgang nur dunkbar

sein, snmal ihr 4fi Anmerkangen, welche die not-

wendigsten Belege enthalten, beigegeben sind.

Schon ah Symptom dM «ndfieh bq^nendes
An&chwungoä der griechisohen RechfaiWL<«enschaft

ist das Thenin der Rede freuilij; 7U lie<rriil«en.

Vor 20 Jahren hätte noch uiemaud über das

griMfaiMbe Reebi ob GaoMS nden kSuneii, denn

damals erschien dasselbe noch als eine Summe
gpHchlor«ener Rechtskreiso von kleinem Umfange

und verschiedenartigem liiliult. Lipsiim weist da-

ber in der Eänleiiang Mf die eiohdtiliehe Ge-

taltnng des griechischen Rechtes hin, wie sie

sich dnreh die reichen run<le von Df'nkmillorn

jnristischeu Inhalts der letzten beiden Jahraehnte

immer mehr offionbart bat. Zum Thema ilbei^

gi'lii-nd \ t-rfolgt der Herr Verfasser diese ESnhmt-

lielikfit der griechischen Rechtsanschaunng zu-

nächst (8. 10) auf dem Gebiete des Familien- nnd

BrbrsditB nnd gebt dann la der am «igentOm-

Ucbsien entwiekeltMi Seite der grieebtsehen

HnchtHl)ildung, dem Civilrecht, über, welches die

Aufgabe hatte, flir das Oberreich entwickelte

Verkehrs- und Handelaleben der Grieoben die

rechtlichen Formen m schaflTen. Hii r erscheint

ihm denn nun als ilanptmerkmal des griechischen

Rechts das stete Anpanen an die Forüeruugeu

der Praxis, doreh welche 2wei Gmudsätze dea

griechischen Obligationenreehts luilingt werden,

einmal die i<Veiheit in der Form der Vertrag-

aebKeAmng und sweitena die Fürsorge für die

thuulii liste Sichentelhmg der Vertragserfulinng.

Bei der I5f;<|irreltung dieser lieiden Sätze verweilt

der HeiT Verfjisser längere Zeit {ii. 1 1—20), in-

dem er bier aneb in du Detail eingebt and

namentlich die Sicherstellung der Rechtsgoschiifte

ausführlich erörtert. Dicsi? kann erfolgen erstens

dnrch den Staat, der dafür sorgt, dais dieselben

TO mfiglidiat verbreiteter Sfllantliober Kenntnis

gelangen, nnd dam die eigentümliche Behörde

der jiVTjfiovf^ eil^^eietzt hat, welclie die von Pri-

vaten geschionenen Verträge rej^triert und da/u

OrondbBeber fiibrt. Freilieb sehStst diese Für-

sorge nur gegen die Eingriffe Dritter, nicht aber

gegen die l Itervorteilnng dnrch den niiredlichen

Kontrahenten. Der Herr Verfasser nimmt hier

Veranlasanng, dne Berieb<%sng nim Attieohen

Plrozefs S. 080 zu geben, wie sie durch die kfin-

lieh wieder aufgefundene Rede des Ilypereidea

gegen Athouogone« bedingt wird. Nach dem

SaebTerhalte dieeer Bede la&t aieb nSmlieh dio

an dem genannten Orte an^eet^lte Behanptang
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Dicht mehr anfredit erhalten, daTs f8r das atti-

sche Recht <]io Elegel gegolten Imhe. kein Ver-

trag sei reclitHrerbindiich, d».>r durch Gewalt er-

swQDgon oder durch Betrug erschlichen sei.

Nieht minder hinl^ ist aber, wie Lipsias

weiter ansfiihrt, im griechischen I'cclit zweitens

die Sicherstellung des Itechtsgesciiäftä seiteua der

Kontrahenten gelbst durch Aufteilung von Kan-

telea der verschiedensten Art, auch diese bcsou-

(IfTN erli'iflitert ihiroli ilie «rrurse Frcilieit^ in der

Furiu der Vortragsächliei'äuug. So sind griechische

EägentSmlichkeit Bargen bei jeder Art TOn Ver-

trSgen, Kauflielfer oder Garanten, nnd besonders

merkwiinlig Ist die weife AiisilelniiiD'^ des Exe-

kutiousrechtü bei Darlehuävertriigeu. liciuerkens-

wert ist hier noch, dafs Lipeins anf S. 19 die

Veruintnng von Dittenheii,'! r. weli ( <lii' llmpliy-

tenso oder Krhpaelit auf griecliisclicni iSuden erst

dem zweiten biü dritten nachchriHtliclieu Jaiir-

hnndert niteilt, entschieden snrOckweist nnd diese

Rechts^itte schon hei den Griechen hellenistischer

Zeit in vollster Ausdelmnnf? annimmt.

Im zweiten kürzeren Teil seiner Rede (S. 20

—

23) geht der Herr Yerfiuser vom Privatrecht zum
Sffentliohen Recht über, um hier das griechische

StrafTtH?ht knrz zu cliarakterisierr>n. Freilieh ver-

liUst er hier inst ganz den Hoden (le.-> gonicin-

grieehiichen Rechts nnd redet allein vom attischen

Recht. Den wesentlichsten Unterschied in der

llidiandluiifj der Kriminal- und rivilkiajjjen sieht

Lipsius mit Recitt in der Auüdeluiung des Kluge-

reehts bei dem ersteren« für die jeder Tollberech»

tigto Stnat.«bui^er als Ankliger auftreten kann,

w.älirond bei den Civilklagen nnr dem < i'esolilldigten

das Klagerecht zusteht, lui übrigen hut aber

anch das attische Recht, obwohl es merat die

Ahndung <les Verbrechens der Privatraelic cnt-

sogen und dem vom Staate bestiÜt-n ffiiliter

aufgetragen hat, immer noch eine selir nuingti-

hafte Scheidung zwischen diesen beiden Rechts-
geliieteii. die der Herr Verfasser durch Hinweis

auf die d/x^j i^'H'doineoirotuiy, d. Ii. IVivatklage

wegen falschen Zeugnisses als das einzige R«chts-

mittel zxm Zwecke der Unstofsnng eines im
Strafprozef!- «ref-Illtcn rr(oiI> rvvcidiinh Att Proc.

a. 4äb berichtigt wird und wozu jetzt noch zu

Tgl. Dareste, La soienee dn droit eu Gr6ce p. 303)
sehr {Missend erlantert.

W'i un wir noch hiuzuftigen. dafs in den An-
uicrkuugeu der Mannigfaltigkeit des Stoffes der

Rede entsprechend eine ganze Reihe tou teil-

weise noch Hclnveben<len Fragen berCIhrt werden,

so die Frage nach dem Vorhandensein von Kauf-

bthrgen in Athen (A. 93), die widitige Streitfrage

über da.s Wesen der SiaS$xaata (A. 34), wo
Lipsius' Interpretation der Lsaiosstelle entschieden

die einzig mögliche ist, die streitige Auffassung

der GerichtsBcene anf dem SehUde dos Achill

(A. n. a. inelir, so glauben wir ein Bild von

dem reichen Inhalt dieser interessanten Festrede

gegeben an haben. B. ffialflifh.

F. H. Bolderman, Studia Lucianca, spcc litter.

inaug. *i r. Lnsd. Batav. IS'JS a]!. A. U. Ailrianl.

Die nnifaugreich.ste Dis.sertation auf dem Ge-

biete dw neueren Lneianforsehnug! Der Verf.,

der sich S. 8 als einen •hiiler van r,ecnwcus zu

erkennen gielit. verfol^^t den Plan, durcb inliaU-

liche Zergliederung und Einordnung der »Schriften

Lncians in bestimmte Perioden ein einheitliehee

Bild von dem licbon und litterarischen Wirken
des Satirikers zu gewinnen. Er hat zu diesem

Zweck die gestirnte Abbandluug in fünf Haupt-
abschnitte zerlegt, deren jeder mehrere ünter«

abteilnn<^cM enthält.

Der erste: 'Do vita seriptoris' le<jt in

4 einzelnen Kapp, dar: die Stellung des Luciuu

bei der Nachwelt, den ^ad der philoL Foxsehong
in der Gegenwart, di" vier Perioden seiner schrift-

stelleriachen Thütigkeit nnd endlich die Nach-
richten Ober sein Leben, teils auf Grund eigener

Angaben, teils uaeb den Zengniaaen der Zeit-

genossen. Dic'^er Tri! der Arbeit bietet, abgesehen

von der auch hier schon hervortretenden Weit-

schweifigkeit, nm wenigsten Anlab an Anasfeel«

luugen, nur seheint es mir verfehlt, anf Grund
der bioi^r. Xoti/. de> Siiid.is die Gebtirt TiUeiaiis

in das Jahr llö zu setzen. Jedenfalls sind die

Annahmen von Sommerbrodt und Rotiistmn, die

sich fiir das Jahr 120 besw. 125 Mitwheideo,

iii<ii( widerlej^t.

Der zweite Hauptabschnitt, betitelt: 'De
operibns rhetoricis* giebt snnächst einen Über-

blick über die rhetoriselien Studien im Zeitalter

der .Antonine und fjelit sodann auf die Erzeuijnisi.se

der luciauischeu Redekuu.st über, jene 'i*tXtiat\ die

schon von alteren Kritikern mit Recht dem Jugend-

alter des Seliriftstellers znjTowicsen lind. Hierbei

worden der Alidioatiis, der Tvrannieida, die

beiden l'halaris, d. iudicium vocalinm nnd

Mnscae lans eaehgemfirs besprochen; an der

Echtheit der landttio '7i at (tl^oc lyxufH9P*
aber hätte der \ crf. sehwerlich festgehalten, wenn
ihm Hirschwülders Breslaner Programm von löül:

Beitrage an einem Kommentar der unter Lnetans

Namen flberKeferten Schrift: 'Lob der Heimat'
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ziiijfänglich gewesen wäre. Dala ferner aueli in

die ilugüudzeit Luciaus der Panegyricus: 'ntqi

ÖQxv'^ff^f' ni setzen aei, irt dem Ref. nnver-

stiinillifli. ilt'r iu seiner von Boldcrman wii derholt

citicrtcn Abhaudlung (Fleckoisens Jalir])li. Jalirg.

H. 62'6 ff.) seine Meinnug, da« Werk gtjhüre

einem sttlgewMidteii Rhetor der Ineiaa. Zeit an,

Yor allem anf eine spraihliche Analyse desselben

gegründet hatte. — Bnziiglicli der Echtheit des

'Ueäiodna' läliit B. die Eutüchciduug iu suspenso;

dafs er dagegen andh den Toxaris trols eeinee

ansgcprägt r«nnnIiafteD (äarnkters den Jngend-

Hfliriftcn Liicians einreihen will, ist mir nnerkliir-

iich. *) In einem besonderen Exkurs (S. 36—40)

beepiieht dann der Yvd. die allerdings ram Teil

anf kühne r Kombination beruhenden Versnchc

Th. Kocks, au-! rli'iii VVortliiiit gew. Stellen bei

Lucian, AIcipluou und Aristsienetus Verse von

Komikern m reatitnieren, eine Bequreehnng, die

in diesem Umfang sicherlioli aas dem Rahmen
einer Dissertation heranstritt.

Der dritte Uauptteil trägt die Überwührift:

*De dialogis eomicis et sntirieie, in quibne

di, philosoplii. hoininnm vaim sttulia carpuutnr'.

Nach knrzor 1 Icrvorlifbimg der hier sich beson-

ders schroff entgcgeustehendeu Urteile der Viri

docti betrnehtet der Yerfiueer eingehend ninSoIuit

di'ii His iiccuMifüs und d''ii Piscatur. sml um

die nach seiner Meinung vor jenen beiden ubgc-

fidsten Streitschriften Lncians, deren er 7 auf-

zählt: Die Totengesprächc, Necyomantia,

1 carornen i[ipus. Cliaron, .Jnppit««r Iragoe-

dus, Hermotimus a. Vitaram auctio. Daln er

die letztere, die ra. E. nur tk eine Art Vorspiel

snm Piscator rerständlidl ist, wie<ler al> fine

s(dbst.'indir;o, pliilosojdiischt! Sclirift auffal'st, sclu-int

mir )iach J. Uruos fein abgewogenen Erürte-

riiugen* *) dmxslianB verfehlt. Ein besonderer Ab-

srlmitt wird sodann dor Frage nach der Echtheit

und der Tciuli nz des Nigrinus gewidmet. Auch

hier kann lief, die Resultate des Verf. als &ber-

sengeud nioht anericennen, am allerwenigsten dii>

Bdiaaptang: 'qaae Nigrinus tamqoam snam doo-

trinain profert ea Cjnicornnt esse pracceptJi'

(S. G4), muls Welniclir an Icr in seiner Programui-

abhandlnng***) vorgosehlagenen ohronologischen

Abfolgo der pliilos. SehrifteB Loeians festhalten,

welche den Nigrinos sam Ans|pMgBpnnkt derselben

*) Vgl. C. Kretz: de Luciani UialoRO Toxailde •».
Beaeasion, Wodi. f. kL PhiL 1»)2, Mo. 21.

**) V^l. Rhein. Mas. XLni, & 86-103, 101-196.

Vl'I. Progr. des Heno^L Friedrich -üjDUUwnnfl,

Dessau mi.

nimmt tmd im we^ontlichcn mit den Ergebnissen

von Bnii\s übereinstimmt. Mit mehr Glück und

grofser Sorgfalt hat dagegen der Verf. alle An-
klinge an die Komödie ans lAoians Schriften

gesammelt, in.sbesonderc eine ansprechtMule (llic-

derung des Dialogs Timou iu 11 einzelne Kouiü-

dienscenen geKefiart, sowie aneh für die GStter-

und Hetärcugesprftehe mauche bisher anent-

deckte Eutleliüungen ans Plato, Antiphancs,

Eubnlua, Nicochares, überhaupt von den .Meistern

der sogen, mittleren KomSdie wahrscheinlieh ge-

macht. Aach für den Prometheus sive Can-

casus und den .luppiter tragoedus sind viel-

leicht einzelne Motive aus der späteren Komüdiu

entnommen. — Weiterhin erörtert B. die Yer^

wandtschaft der IncianischiMi Satire mit der des

Menippus von (Jadara, dem Lucian in der

Wahl seiner Arguuiente besonders iu der Necyo-

mantia ond den TotengesprSehen gefolgt ist;

wesentlich Neues wird nicht beigebracht.

Von den einzelnen Kapp, des IV. Ifaupt-

abschuitta: 'De Luciano aequalium suo-

mm eensore* bietet das erste nber sein Ter-

hältnis za den Cynikern und Christen glsiehfoUs

nirlita \eues iiacli den .Nrbc iten von licrnay.s und

Krüns. In dem zweiten sucht der Verf. die L'n-

riehtigkeit der Annahme sn erweisen, dafs dor

^^^tÖQiav dn)ü(txaXoy' nichts anderes sei, als

eine pen^öidiciie Tnvektive Lucians gegen den be-

kannten Ithotor Julius Pullux. Dasselbe hatte

indessMi schon lang« vorher Sommerimdt*) ans«

gesprochen, indem er mit Itecht geltiMid machte,

dals die § 24 u. 25, auf w( lelie jener In"tum sich

stützt, bedenkliche .\nzeichcu eines späteren Ur-

sprungs in sieh trBgon. — F6r bMonnen nnd

scharfsinnig, aber wenig fruchtbringend halte ich

die folgende, umständliche Untersuchung: Über

das Verbiiltuis Lucians zu Lucius vou Paträ, bc7.w.

den Metamorphosen des Apnleins. Die Lösung

dieser am gründlichsten von Erw. llolidc nnd
('. Hürger behan<lelten schwierigen Frage winl

schon deshalb eine problematische bleiben, weil

die Metamorphoeen des Lneins von Patrü vor-

loren und wir bezüglich der Abhängigkeit I^ncianS

vou dieser Quelle auf dos Zeugnis des Photius an-

gewiesen sind. Ansprechend weiterhin ist die

Vermntnng, da& im Eingang der Vita des De-
monax — und eine solche hat aneh nach B.'s

Ansicht Laciau that^ächlich verfafst, wenn anoh

nieht in der vorliegenden Form — die auf So-

Stratos bexfigliehen Worte Yon einem RUsdier

*) Vgl, Au»j{. Schritten, III. Itaml, S. :.fi, Iferliii 187«.

Digiu^uu Ly Google
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eiugeschobeu sind, der die Lebeusbeschreibung

dieses anderen Heracles für ein Werk Lacians

ausgeben wollte.

Der V. und letzte Hanptnbscli nitt hv-

schaflbigt sich mit der Frage nach deu Werken
dei alternden Sohriftitelleri, die im wesent»

Hohen richtig angegeben werden, aowie nüt den

o])cra subditiria sive sus|i(>eta, deren <liT\'erf.

im Uegeiuatz zu den meiuteu Luciaufur^iclieru nur

11 anfzShlt, an derSpiiceden Fhilopatrts, den
CjiiieuH und die Amores.

Ik'i dem grofiten Umfantj der fleirsij^on Arbeit,

an deren öcblnls der Verf. »ünitlichc Sclirifteu

Lud«]» naeh den 4 LebeosAbaehnitteD deaselben

in 4 Kategorieeti gegliedert, iibersiclitlicli zu-

saiuinen?st<'!l( (S. \:\> — 1.'!.")), koimt>Mi eiuzelue

W iden>|)riiclie uubumerkt bleiben. i>o wird S. 55,

60, 69 nachdriteUieh betont, daA Lneian naeh

seinem l i^^t uen Zeugnis als Vierzigjähriger der

Rhetorik Valct gesagt habe, während er nach der

späteren Ansicht des Verf. (8. ;j5> erst als» quiu-

quagenarina iieh von dieser Konst abgewendet

hat. Vermntlieh hat ß. im Portgang seiner L'nter-

suchnngeu die Schwierigkeiten herausgefühlt,

welche sich ergeben, wenn mau als lieburtsjuhr

Ladans 115 featluUt; daher der Versadi euer

liüsuug durch die Aunabuie, dals der Satiriker

im 40. Lebensjahr »ich uoch nicht völlig von der

Uhetorik losgesagt, iusoferu er keine 'declu-

niationes* weiter Ter&fste, und lieh bi« snm
;')(». .lahrc neben derselben di-m erntischen Roman
zugewandt habe. Nicht minder befremdend ist

es anoh, wenn nach dem, was S. äO/.ll über deu

Dialog Hesiodas gesagt ist, derselbe (S. 132)

unter ihn echt^'n Jugendschrifteu Laciana «neu
l'iatx behauptet.

Die Stilisierung der Diasertation ist bei

guter Kenntnis der lateiu. Phraseologie nicht frei

von Harten und Unebenlieifen. lÜe Kurnieii

püssima (8. 8). ac vor Vokuleu {ac eundcm, S. 40,

nc in Gallo, 8. 63), das stets wiedericehreode licet

i&r qnamqnam, femer das blorse perse«]ui für

perstringere oder eavillari (S. .')'.(, (;_') konnten

leicht vermieden werdeu. Üermauismeu siud offeu-

bar die Ausdrucke: amicos philosophiae fivctus

(S. 11, G2), sowie (8. 95): qui dialogus secnudam

ae( iteju <dandit. l''iir gramniatiseh anstöl'-ig Iialte

ich (ä. bli) die Cousecutio teuip. in deu Worten

qnantopere Lnoianns Tariare amaret, e

Menippo cemere licet und endlich die Wendung
(S. 10;V): po«it rhetoricam artem a Luciano deser-

tam, du dcsertus bckauutlich gauz uud giu* Adjek-

tiTum geworden ist.

Um mein Urteil über B.'8 Disaertatiou xa-

sammenzufasaen, so bedeutet dieselbe trots des

anf Einielheiten verwandten, anerkennenswerten

Scharfsinns einen wesentlichen Fortscliritt nicht,

da einerseits manche B«8ultate der neueren For-

sohnng besonders in den Fragen der höheren

Kritik von dem Verf. ignoriert werden, anderaeita

noch viele Spezialuutersuclnintreii m'itif^ sind, nm
das gegenseitige Verhältnis der echten Schriften

Locians au einander fcstBOsteUen. Praktiseher

und fiinlernder wäre es gewesen, wenn B , nach-

dem z. H. die philosophischen Schriften des Sati-

rikers mehrfach nach ihrem inneren Znsammeu-

hang behaaddt sind, in fthnUeher Wmae etwa die

rhetorischen Werke ansiehlielUieh znm Gegen»

stand seiner Untcrsuchnug gewählt hätte. Be«

sonders verhängnisvoll ist für Ü. aber der (jruud-

inriuni, infolgedessen die KlaMfliierang der ein-

zelueu Schrifteu eiue dufduHM einseitige werden

nnilVte, dals nämlich Lneian in der Jugend sich

überhaupt uicht mit Philosophie beschäftigt, die-

selbe vielmehr erst durch YeraitÜnng der komi-

scheu Dichter und der mcnippeischen StttifO kennen

gelernt habe (vgl. S. GO. LW).

Üutk der allerdings verfrühte Versuch, die

Sehriflen Lneians aeitiüeh und inhaltltoh in ein

Sj-stcni zu bringen, auf eingehende Kenntnis der

einschlägigen Litt^eratur begründet Ist, dos bezeugt

die dankenswerte und ziemlich erschöpfende Zu-

sammenstellnng derselben im Anhang der Ab-
handlung.

Dessau. Paul Sobolse.

J^eenties* von Veapelis Lebea des Heiligen Jobannes
des Barmherzigen, Krzbischofs von .Mexandricn,

herausgegeben vun Hoinricli (ielzcr (Sammlang
aiisgewidiltcr kirclicn- und (lügniengcsc-hichülclier

(jucllcnscliriften als Grundlage für Seminarabongen
hcrausgcg. unter liCitung von Prof. Dr. 6. Krtlgcr.

V. Heft). Freil.nrg i. 15. und lyclpziv' Ih'.Kl, .\k.id.

Vcrlagsbucbhaudl. von J. C. Ii. Mobr (Paul SiobcckJ.

gr. 8. XLVin n. 208 S. 4 A
.lede Herausgabe spätgricchischcr uud byxan-

tinischer Schriftwerke, die bisher nicht bekannt

waren, ist mit Freuden zu begrüfsen. In beson-

derem Mafse gilt dies von dem vorliegeudea Werice

des Leontios von Neapülis, in welchem nns ein

Sehriftstoller des 7. .lahrliundcrt.-;, und zwar zum
ersten Male ein Volksscliriftateller von ganz her-

vorragender Art und Bedeutung entgegentritt

Donsclbeu in eigentlichem Sinne erst in den Kreis

der wissenschaftlichen Fors<him;_^ liiiircrüiirt und

für die Geschichte des grieuhischeu Schrifttums

nen gewonnen an haben, ist Oeliers Yerdienat.
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Schon 188!) imiclito er iius in H. v. Sybels Tlistor.

Zeitschrift litl. üi, Ö. 1

—

'66 iu oincm sehr au-

idiendeu and lehneidien Anfimte 'Eio gmdiiseliMr

Volk8Schnftxt«ller des 7. Jahrhunderte* mit Leontins

näher bekannt und er hat nunmehr Anspruch auf

den lebbufteu Dank aller, welche sich mit dum
pEteran, bynatiinMlMii Sehnfttino befaiwen, dab
er seinein a. a. 0. S. 2 gegel>enen Versprechen,

Leontios' Lebenshcschreihung Johannes des Mit-

leidigen iu einer nach sechs Handschriften gefer-

tigten Anigabe dernnSchst Tonmlegeo, jetit die

ErfBllnng hat folgen liLsnen. In der Tliiit, Leoatios

von Neapolis i.st es wert, dais mau ilm in seinen

bedeutendsten Werken, als welche ohne Frage

seine Lebensbesehreibongen angesehen trerden

mösseu, genauer kennen lerne. (lel/ers Ausgabe

ermöglicht dies iu ilünkenswertestem Umfange.

Es ist ein wahres Vergnügen, dieses philulogisoh

and historiidi müt der grofsten Sorgfalt gearbeitete

Werk sorgfaltig durcli/.iiirehen. Treten wir der

Au8gul)e und dem auiziehendeu, in ihr nieder-

gelegten Stoffe efevw oiher. Yor allem ist es die

Persönlichkeit des Leontios, die ans jetat ent

(londiclii r anznschanen beginnt. In erwünschter

\\ ( ise hilft er die grofse, in der Ueschichte des

griechisehen Sehrifttams w» sehmerdiofa berSh-

roude Lticke zwinclien den Jahren 600 und S0(»,

d. Ii. zwischen dem letzten gr Isen (leschicht-

schreiber alten Ciepräges Theophyluktos Simokatta

and den dem Beginn des 9. Jahrhnnderta ange-

hörenden Chronisten Theophanes und Nikephoros

aoflfnllen. l/contios gehört der Mitte des 7. Jahr-

hnnderta an. Genau bekannt mit dem Patriarchen

Jobaonee von Alexandrien (610—619) und dnreh

diesen wobl in reiferem Älter nach Alexandrien

gezogen and so schriftstclleriselier Thätigkeit er-

mutigt, blfihte er unter Kaiser Heraklins (Uli—
641) nnd schrieb das Leben des h. Johannes wobl

unter Konstnns (642—(J68), vielleielit, da er der

Aralier auf Cjpern nicht erwiilnit. hcIidu vor dem

Jahre (»iS. Von seinen tichrilteu, deren die spä-

teren Jabrhnnderte weit mehr kannten, als ans

erhalten scheinen, kommen die Predigten, deren

zwei bei Migne 1566 abgednickt sind, und
;

die bei Gelegenheit des 3. ökumenischen Konzils

enriibnten, b« Mansi anfbehaltenen BmehsiSeke

einer Schrift gegen die Juden nicht in Betracht.

Des Mannes Kedeutung beruht, wie schon erwähnt,

auf seineu Biographieen. Drei sind da zu nennen:

1. Das Leben Spyridons von IVimithns, das wir

bis jetzt nur ans Anfiihmngcu kennen; 2. das

Leben des Erzbischofs Johannes des Mitleidigen

von Alexandrien und 3. das Leben Symeona, des

Narren um Christi willen, wohl das zuletzt ge-

schriebene Werk, da Leoutios iu der Eiuleitung

zum Leben des Johannes der LebenebesdirBibnng

des ftymeou nicht gedenkt. Diese letzteren beiden

Werke sind aber, wie Geizer im einzelnen mit

besonderem Nachdruck hervorhebt, deswegen für

nns so ungemein wertvoll, weil die leisten Zwten

des christlich gewordenen Hellenismus im Morgeu-

lande durch Leoutios' schlichte und auspruchsioae

Darstellung eine lebenswarme und im ganzen

wahrheitsgetrene Belenehtang erCshren, weil das

Leben Symeous nns von dem geschäftigen Treil>en

und den Zustünden iu der syrischen Provinzial-

hauptstodt, das des Johannes von dem baot be-

wegten nnd geist^ iHieraai vsgen Leben nnd

Schaffen der hellenistischen Grofsstadt unmittelbar

vor der Überflutung durch den Islam ein bis in

viele der geringsten Einxelbeiten hinein geuaaea

und anschanliches Bild entwirft. Ober die

Quellt ii, (leiici! IT )iei der Schildenmg dieser

seiner zcitgouüssischou, leidlich gnt beglanbigteu

Stoffe gefolgt ist, nnd aber das Verhältnis an

seinen Torgaugern giebt Leoutios offen Auskunft.

Schon vor ihm hatten Johimues Moschos nnd

Suphrouiüs, der Mönch vom Theodosios-Kloster

in Jerasalem, zwei Vertrante des Patriarehen,

«Ies.<!en Leben beschrieben. Bnichstüeke ihn»

geUKMUsam verfafsten Werkes liegen in den ersten

sechs Kapiteln der unter Symeous des Meta-

phrasten Namen gehenden Lebensbesdireibang des

Heiligen vor. Als Gewahnmann für Kap. 1—44a
nennt Leontios den ehemaligen er/bisc-liöf liehen

Kircbeuschaffner Meuas, der ihm 'die Grulstliaten

des Gerechten* enShlt hai, für das Folgeade tritt

er selbst mit seinen l.'rfalinuigen und Erkun-

digungen bei glauliwürdigen Leuten ein. Doch

ist die Neuuimg dim Meuas ab ijuelle für Johannes'

Wirksamkeit in Ägypten niebts als eine Form
S'-hriftstellerischcr Eiukleldui^ ThatBieUieh hat

er mehr (Juellcn zu Kate gezogen, von sclirifl-

lichen in erster Linie die von Johannes und So-

pbrmiioB hamaagegebene Vita, sodann die Hanner
aus Johannes Umgebung aufser Menn.s, n. a. z. B.

Theodoros, späteren Bischof von Amathus, und

endlich seiue eigene Erfaliruug, er muls mit

Johannes sehen bekannt geweaen sein, als dieser

noch in seiner ägyptischen Wirksamkeit stand.

So ist Leontios' Berichterstattung in hohem Grade

glaubwürdig, wofür auch das sehr seltene Vor-

kommen von Wnnderberiehten aengt, wenugleiolk

der rntersehied zwischen dem, Was wir nnd was

Männer jenes 7. Jahrhundert« glaubwürdig nennen,

nieht aofaer acht gelassen werden darf. Die zu-
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Tor au letzter Stelle geaannt-e Vita des Symeou

bat Leoütioä zweimal bearbeitet. Seine Veraiohe-

ning, das dardi SymeoD selbst dem Diakon

Johiuines Mitf^ctoilte uns dessen IMumli' nufge-

zeiclmut zu haben, ut über nicht eiuwaudlrei, da

mehrere in Betracht kommende geschichtliche

Tbatsachen sich nicht damit in Einklang bringen

lassen. Es scheinl vloliiiehr auch hier jene Vt-r-

aicheruug wie dort bei Meuas nichts als eine

tehrift§tBll«nobe Form der EbUeidiiiig n aräi.

Leontioi hat stclier nichtü erfanden. Seine der

Zt'it Syraoons schon fern Ntclicmlcn < iewührsmänner

bttbeu, am nur dies zu erwähnen, dos Erdbeben

on 547 hSefast wahrseheinlieh mit dem ihnen

naher liegenden von 5S;5 verwi-ehselt. Unter allen

l.^tnstiliiil»'!! i»t lief Bericht als ein kiilttir'^>"srliiclit-

lich treues Uiid des üjriächeu Volkslebcu» der Zeit

Ton hohem Werte. Im Gegensats zn seinen

rhetorisch gebildeten Vor>4 i nu'' rn will Leootioft,

ermuntert dazu durch den Ii. Johanne-^ ^cHisr. fiir

den einfachen und uugobildeteu Manu schreiben,

also ein Volkssehriflateller sein. Und das ist ihm

in l)oh<Mn MafHe gelungen. Kii)facli, Hchliclit und

li iclit verständlich verläuft die Krzilhlnng. während

des gleichzeitigen Hophronios Werk den abge-

schmackten Rehwolst der zeitgenSssitchen Rede-

kaust H ihv.i-t. Die Sprache ist das Vulgär-

gi-iediisiihe der (junKihgen l'mgangssprache. das

unter dem beHtimnienden Eintiul» der ncute-stuuient-

liehen Sprache mit dem 7. Jahrhondert zu schrift-

stellerischer Verwendung kuninit. Leoutio.s ist

liierltir ein besonders beachtenswerter Zeuge. 'Sein

Stil enthält auch zuhlreichu barbariäche und latei-

nische Wörter, verba eastreusiat wodorch er einiger^

maßen an die Chronik des Malalas erinnert. Häu-

fig werden .Ausdrucke des gcwöliidichen Lebens

tlnrch Dimiuutivn undllyinikuri-itika wicdergegebeji,

wie in der Komödie nnd noch hente im Nengrie-

gricchischeu. In Formenlehre nnd Srutax zeigen

sich /alill'ise .\l(\vcicliuugeu vom khissiselieu

Sprachgebrauch, wie anderseitti manches mit der

mittelalterliehen nnd heutigen Redeweise harmo-

niert. Die Schriften des Leontios sind demnach

ein interessanter Beleg für die im 7. Jalirlininlort

wirklich gesprochene Siniiche.' VViw nun die

Lebensbeschreibnng des h« Johannes Ton Alexan-

.drien im besonderen angeht, so hat (.!el/.er in

seiner .Abhandlung (a. a. O. ). deren Ergebnisse der

Einleitung zu seiner Au.sgabc jener zu Grunde

liegen, mit großem Geschick alle ZQge jenes

eigenartigen Lobens zns;innn''nges(ellt. dir jedes

Gcsrhicilbifrcnudes lebhafte IVilnalimu erregen

uliisseu, um dann den Uuupiiidialt der Vita iu

besonders bezeichnenden und ansprechenden Zügen

vorzuführen. Eä ist unstreitig ein Verdienst, die

PersQnliehkeit des aleiandrinisehen Pairiarehen

Johannes des Mitleidigen, der, über nncrmersliche

Schätze verfugend, diese nicht zu pnichtvollen

Kirchenbaaten verwandte, sondern nnermüdlich

mild, menscbenfrendlich nnd wohlthatig, Fremden-

herbergen, H<i-pitäler. Znflnehtshäuser fiir Greise,

sowie (Br kranke und schwangere Frauen errich-

tete nnd damit in groftaitigem üm&nge dam

Lö!>tmg derjenigen Aufgaben übernahm, die sonst

Suche des Staates oder der Gemeinde gewesen

waren — , durch seine Darstellung in Sjrbels Zeit-

schrift nnd nunmehr in seiner Ausgabe durch die

si'hliehte Erzählung des Zeitgenossen uns näher

gebracht zu halieii. Mag auch das Wesen un<l

die Gestalt des Patriarchen noch so viele, für uns

vielfeeh abstofsende Sonderbailteiten enthalten,

die nur in der damaligen Richtung des zeit-

gcn<>ssischeu Mönchtums ihre Erklärung tiiidrn,

anerkcuneuswert ist doch das iu Johannes ver-

körperte redlidie Streben, die Lehren unseres

Herrn und Meisters TOn der hingebenden, nimmer
eriniidenilen Liebe gegen den Nächsten lebendig

zu verwirklicheu. Und haben auch die mit dem
Arabereiniall hereinbrechenden StBnne die Spuren

<ler Wirk-anilv t des Mannes vorweht, die grie-

ehisehe Kirche bat sein .Andenken treu bewahrt,

und seit ilcu Kreuzzügeu ist durch die Kitter des

Spitals vom h. Johannes sn Jerusalem des Mannes

.\ndenken wirksam erneuert und mit den Werken
ehristlieher ßarndierzigleit bis auf unsere Tage

unzerreil'sbar verknüpft worden. Wie Geizer

(a. a. 0. 8. 2.9—28) höchst wahrsehMulieh sn

machen weifs, war Leoutio.s' .\hsicht bei Ab-

fassung seiner la bensbeschreibnng des .lohainjes

die, mit seinem W erke die damalige kirchiiche

Versöhnungf^olitik des Kaisers Heraklius in ver-

teidigeu und eindringlich zn empfehlen. Er hat

darum die anderweitig von Johannes' Eifer um
den reinen (ilaul»eu überlieferten Thatsiichen zwar

nicht ganz Tersehwiegen, aber doch nur ganz

kurz und an ziemlich versteckter Stelle mitgeteilt.

Ihirum ist aber das Rild, ilas er von der Thätig-

keit des merkwürdigen Putriarehen entwirft, durch-

aus kein entstelltes oder gefiilsehtes. Er hat nur

mit Vidier .\bsiehtlichkeit die ihm nudir zusagenden

Züge iu den N'ordergrund gestellt. So viel von

Leontios, von den Quellen, sowie von Inhalt und

Zweck seiner Schrift, die uns in Gelsen Ansgaibc

nnnnielir nnuiittclbar mit jener d<'nkwnrdiu:en Zeit

und ihren in vieler Bcziebnug so ganz uudera als

wir gearteten Men:M:hen in Verbiudoug bringt
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Tu der Eiuloitnng S. XVIIT-XXXV <rh'\d Oelzer

erschüpfeude Aiukauft über die hauüschriftlicbe

Grnadlage seiner Anagabe. Sie ist eine breite

und sorgfiUtig bergerielueto. Soelia Raildschriften

luit er volUtandig (lurchver;,'lii hi'u. von iimlert'ii

füuf Vorgleichuugsprobeu beuutzeu küDueu. Die

-KimellittiteD und Bssondeilieiten derselben — ibre

-Namen biermimiiien wäre zwecklos — siud pflicht-

gemäfs n. a. O. v»Tz<'icliiH>t. Auch dio lateiiuHclic

Cber.set/.iing des ADustusiu-s, dereo Eigeaart der

HerauMgeber 8. XXXVI—XL an Beispielen erlSv-

tert, iat von ihm zu Rate gezogen worden. Von

d^T ]iliilologischen Arl)cit, <lii- (ielzor der Her-

Btelluug des Textes des Leoutios (S. 1— 103)

gewidmet hat, kann ich sehweigen. Sie ist, wie

an erwarten stand, eine musterhafte. Der reiche

Appnratns cnticus gewährt dem Le>er die Mi)|i-

lichkeit, die Tiiütigkeit des Herausgeber» iu jedem

einseinen Falle an verfolgen nnd an benrteilen.

In einem Anhang 1 giebt Gelzer die Erzählung

TOm schiffbrüchigen Reeder (Kap X^ nacli dem

Cod. Berolin. (S. lül— 107), iu einem Aubing II

ein Bmeh.Ht&ek ans dem too Johannes Mosehoe

und dem Sophisten Sophronioä verfufsteu Leben

des b. .Ioh.innes des Barmherzigen (S. 108— 1 Iii.

Vou bcüonderer Uedentang für das Verstünduitt

der Sohrift sind endlioh die Aumerknngen
(S. — 154), in denen sieli der ilcr.iii>u«lier

über die vou Leoatioa erwühuten i'ontimlichkuitüu

(S. 120), die Gliedemng der Patriarehal«

kirehe Ton Alexandrien (S. 120—128), die samt»

ürlidi /.»'itiresebichtlicheti Kri'igiiisse, Hnwcit. s'e

uur irgeiul vuu Leoutios berüiirt werden, kireheu-

nnd knlturgeschiehtlieh wichtige Einzelheiten ver-

breitet. S. 155/156 folgt ein Verzeichnis der von

Leontios anL'<'fiilirfen Scbrifrstel Icn , S. If)? —

15U eiu Numeusverzuichuis, 8. 1U0-1U5 ein

W5rterTerBeiehttts. Der hier sosammengc-

bruchte Sprachschutz ist von ganz beHondereio

\Vertc. da er durch Hor<^fiil(i'^r Xerwi-isiingcn

auf gleichiirtige.s 8cbrii'ttuiu crlüatcrt uud uutzbur

gemacht wird. Der Heran^ber hätte hier im
eiuzebien noch (ienauercs bieten können, wenn er

den Wortseliatz di's Man'iis Dia^'onus in seinem

Leben de» liiächotü l'orpb^riuä vou Uuza sachlieii

nnd spraehlieh vergleichend hStte berBcksiebtigen

wollen (rgl. des Ref. AbhandLing 'Zu Marcus

Diaconns' Vita Porphyrii episcopi TJazetisis' in

der Zcitschr. f. wiss. Thcol. XXXI, S. ÜicJ—374

und R. Anieige von Useners 'Der h. Theodosios*

iu dieser Wochenschr. I8lt0, No. 47, Sp. 1278—
1"2.S'_*)- Hin graminatiselies Verzeichnis

(£}. lUÜ— beaehlielj.t diw liuch. ~ Lud nuu

zum Scbhjl's noch ein IJedenkeu. Die Ausgabe

de» Lcouüos ist uls V. Heft der von Krüger her-

aasgegebenen Sarnmlnng nnsgewahlter kireben-

und dogmengeschiclitliciier (^ueUenschrifteu er-

schienen. Im Vorwort zum I. Hefte (Justius

.\pologieeu) gab der Herausgeber uu, die Samm-
ln ng sollte Hmter dem Gesiditspankte angelegt

werden, dafs solche kircben- und dogmengeschicht-

lichf» Dirkumeute, welche sich zur Lektüre und

ßesprechung in Semiuarübuugeu vorueluulich eig-

nen, darin znm Abdmek gelangen*. Dafs sn

liieren Schriften nach Lcontion' .luhannefl-Vitn xn

rei linen sei, durfte recht scliwer zu beweisen s(«in.

Ein billiger l'reis für die gebotene Ausgabe

— *eiae nene Textrenzension verbietet sieh von

selbst' — sollte 'ein aussclilagge) »ender Faktor*

sein, imd zwar deshalb, •weil ilrinL'«'n(l /u wüiisclicn

ist, nicht die 8emiuurbibliotliekeu durch Ankauf

einer Ansabl von Exemplaren zu bereichem, eon-

dem den Eiuzelneu /.nr .\ns(dniffung zu veranlassend

Das ist gewils richtig. Die übrigen Hefte der

Sammhmg lialtcn sich daher im I 'rei.se vou 1 JL

bis 1,60 UC, Leontios aber kostet 4 Heifst

das nicht einem Stodenten schon zu viel znmnten?

'Es wird keinem schadeu' — meint der Heraos-

gebor — 'auch iu späteren Juhreu ciue solche

Sehrift hin nnd wieder in die Hand an nehmmi.*

.'^ieheriich nicht, a'» )- lüc kin heii- uud dogmen-

gescltichtliche Uedcutuug der Schrift mnfs dann

aneh danach sein. Was ich als höchst wnuscheus-

wert, ja notwendig erachten wOrde fBr die in der

Sammlung bereits erschienenen Sihrifliit v<iii

Justin, Tertnlliau, Clcmeus Alexuudriuus, uud uidit

minder inr ansgewShlte Schriften des Chrysostomos,

Gregorios von Nazianz nnd von Njssa, den .^oyog

na(>nivnixö<; TTjjöc '/C/.).ijyu; des Apollinarios von

Laodicea, die jüngst vuu mir als vou Eusobios

von Bmesa herrflbrend erwiesenen, unter Athana-

sios' Namen überlieferten Schriften Aifffä 'EkX^i'WP

und /htii frc *"irf»'i'Ar»(i»;f rr/>w,- k)T' /.öyor. <lie in

der Summluug uoch nicht vertreteu siud, -— dos

würde ich bei Leontios för höchst nnwahrsehein-

lieh, ja überflOssig halten. Und dann nuu dos

'praelilii lü' Können unserer* lymnasial- Altinirii iiten,

wie wir sie bisher hatteu, uud gar uuu erst, wie

wir sie naeh der Nenordnnog der Dinge bekommen
werden! Doch ich will uiclit bitter werden, in-

dem ich auf den iinaufliult-aiii hereinbrechenden

Niedergaug der .Sprachstudieu auf uusereu tiym-

nasien nnd damit im Zusammenhange anf die

\'crt1ac1)ung unserer gelehrten Bildung blicke.

Die I nivcrsität^Iehrer werden wenig Freude davon

haben. Ich verschweige, was ich iu liezug auf
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letstere« uocb auf dem Herzen habe und schliefse

mit dem nochmaligea Ausdruck der Freude, dafs

Gelser mit seiner aebSnen BrttUngs-Augabe der

.Toliiinnos - Vit;i des Leoutios elueni (Iriiigemlen

kulturgescbichtlichen wie sngleioh sprachgoschicht-

lichen Bedfirfnis abgoholfBO und mit ihr an seinem

Teile dasn beigvtngeo hat, «ioe in vuenr Kennte

nis des griechisrlion Schrifttuins Inslti r vorhandene,

empfindliche Lücke in befriedigender 'Weiae za

Mfci]id§0n.

Wandsbeek. JahaaaM IMmIm.

Weilen Lateininebes Lesebach aas Herodot
18., umgoarboitctn Aiiflaf;c 1h sorgt von Dr. Eduard
Wulff. Uipzig u. Frankfurt a. M. 1893. Kessel-

ringMcbe Hofbacbh. (E. v. Ifayar). XII, 157 8. 8.

JL 1,80.

Was Wellers Lateinisches Lesebuch ans Uerodot

sohon lingtt enthielt, sosammeiihaiigeaden Stoff

ans der alten Sage und Geschichte, wird nun

imi-li iK'iuMi Lehrpliitifii für di*' (^tiintii

gemeiu gefordert. Wie jetzt die neue 18. Auf-

lage beweist, haben Freunde zoaammenhSiqjenden

Lesestofis auch auf dieser Stufe die einfache Dar-

stolliini:»s\vci>)o jenes r,eselnio1is mit seinem an-

ziehenden Stoffe gern verwendet, sonst hätte das

Bneh nieht «o viele Anfla^en wlebt Bie werden

daher die neue Bearbeitung deHselbeu vou Kd.

AV'oltF nm so willkommener heifsen, weil diese

manche Mängel früherer Anllagen, die sich durch

aie hinaehlepptea nnd nur nogem ertragen worden,

endlich beseitigt und entsprechend den Lehrplänen

den Wortstoff 80 gestaltet, dafs er eise metho-

dische \ uräcufu zu Nepos und Cäaar bildet;

manehe bBbidie Bereiehernng des Inhalte nebet

einer Kvte vom Bobanplatee der Perserkriege ist

hinzngekoniraon, anderes sowohl formal Anst-ofsige

als inhaltlich Unpassende ist gestrichen worden.

In geeehntaelmdlarer Anastattang mmmi der Lese-

stoff OQo den reichlichen Raum von 114 Seiten

ein, der zwar in keiner (Quinta in einem ,)ahre zu

bewältigen ist, aber Verf. nimmt einen Uebraneh

des Boehes, wenn das Bedflrfiiis empAinden wird,

nnch fiir ein Semester der Quarta in Aussieht, so

dalk dann eine Answahl der besten vitae des

Nepos ergänzend eintreten kann. Dagegen lälst

sieh ttiehta sagen.

Wir miis-ii>n von Verfassern solcher Elemeutar-

bficher verlangen, dafs sie den Wortsehatz nach

Nepos und Cäsar zuvor feststellen, ehe sie au die

Bearbeitung ihrer LeaebSeher gehen. Nor so ist

es möglich, entlegene \Vörter zu meiden oder
|

doch im N«)tfalle nur vereinzelt zu gebrauchen.
|

So hat ee wenigstens Ii. J. Müller in seiner Bear- ^
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beitung der Osteruiannschen Übungsbücher ge-

macht und ein naohahmenswertee Beispiel gegeben.

Wir haben daranfhin den nenen Weller geprBft

und müssen erkifinn, dafs der Wortsehatz sowohl

wie die i'hraseolo^ in dieser Hinsicht tadel-

los sind.

Zu bemerken bleibt nur eine gewisse Inkon-

sequenz in der Orthographie der mit ad zusammen-

gesetzten V^erba. Das Vokabnlar S. 118 führt

ad»«tndOy atUentatio, adqnclo, adtto, adntrgo n. a.

anf. Das d konnte wenigstens in a$cendo nnd

nspiciu besser fehlen. Doch ist das nicht gerade

nötig, aber warum nun noch €u»uetco S. 120 neben

udsaeeoo 8. 118 besonders anligetthrt wird, ist

nicht erfindlich. Neigt der Herr Bearbeiter dazu,

eine Assimilation der l'räjKJsitiou nicht eintreten

zu lassen, obwohl sie, soweit es möglich ist, in

der Regel eintritt, so hBtte er aneh inhistris, das

häutiger ist als illustris, gchreSMn sollen.

Ein im Auschluls an diesen nnn so sehön ein-

gerichteten Lesestoff bearbeitetes Übungsbuch

sam Binnb«rsetsen sott nSehstens folgen, so dafii

das Ton Bolle herausgegebene nnx fir ältere

Anfliigen benntsbar bleibt.

Kolberg. H. SsMer.

H. Lnckenbadi. Abbildungen zur alten Oe-
schichtc ftlr die ohorcii Klassen hiihcrcr

Lehranstalten. MOnchou u. Leipzig, K. Oldcu-

bonif. 1893. 64 S. Ut 1«80.

Eine treffliche Answahl der für die Behandlung

der griech.-römischen Kunst im Rahmen der alten

Geschichte bedeutnngsrollsten Denkmäler bietet

hier den Sohttlem h<Hierer Lahrausialten H.

Lnckenhach in Karlsruhe. Man kann ja ober die

Ilerheiziehung d(>r K'iinst<lenkm"i!er zum (Ivmnasial-

untorricht verachiedener .\nsieiit sein, das aber

wird jedermann angeben mOssen, daft eis gewisser

eiserner Bestand von Kenntnis antiker Denkmäler

heutzutage für jeden UytnuaHialsehrder uuerlülslich

ist, und es scheint mir, dal's der Herausgeber in

seinerAnswahl sehr glioklich gewesen ist. Er giebt

einen Grundrifs der fär eine Herrcnbnrg der vor-

homeriscbcn Burg typischen Rninen von Tirynth

nebst einigen Ansichten vou Mjkenä, eine Uber-

sicht der Bansiile, dann die Oesamtansieht nnd

den Grundrifs von Olympia, jene in einer neben

diesem sehr üljci-siehtlicheu idealen Aufnahme von

Dr. Dnrm, nebst den bedeutendsten plastischen

Werken ans Olymptaf feraw rm Athen die Akro>

polia mit ihren Hauptbantou (mit Ansnahmc der

Propyläen). Darauf folgt der Typus einer Stadt-

uud Burgaulage aus der Zeit des Hellenismus —

la Oktober. WOOHHMSÜHllLfT FÜR KLASSISOmS PUlLOLOUIB. 18BB. Ko. 48.
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Percrimon. Ein ;<pchster Abschnitt giebt in we-

nigen liaapttjrpeu ein ßUd der Entwickelong der

woran rieh sechs Porbiti hervoirageDder

Griechen reihen. Der beHttuntesie Ton allen,

Perikles, ist schon bei Athen zur Abbilthiu}» gf-

kommen. Der achte and nennte Abschnitt sind

Born and Pompeji gewidmet, woran noel 10. vier

PortlBti rOmisoher Kaiser sich anscliliefsou. An-

ordnung nnd Answahl siml gleich trefflich. Wem
durch dieses lieft der Appetit nach mehr gereizt

wird— und das wird swelfello« niehi aasbleiben —

,

dem »tehen ja iwehere Hilfsmittel der Belehrung

und Auschiinnng zu Gebote, zu denen jeder Lehrer

gern den Witsbegierigen hiuleiteu wird. So dürfte

diases BiMerheft d«n Ansprüchen, di« man iNlIiger-

wetsa an ein solches riclittni darf, vulhinf eut^

•preehen nnd sei überall aar Einfahmiig besteoa

empfohlen.

a w.

W. Kopp, ficschichto ilcr römisrheii I,if tcratnr

fOr höhere Lehranstalten und zum Selbst-
stttdinn. Seehste Anftag«, nach der UnuMtang
von F. 6. Hubert besorgt von 0. Seyffert. Beriin,

J.Springer. 1891. 142 S. 8". 2^
Einem Buche gegenüber, das in secluter Auf-

lage TorKegti hat der Kritiker, aaeh wenn er

ki'iii Anbeter des Krfolges ist, eipeiitlich nichts

mehr zu sogen. Dafs ein Buch auch bei iillt rlei

Fehlem nnd MSngeln im einzelnen und iu der

ganzen Anlage doch lahirnehe Anfli^^ erleben

kiuui, ist bekannt genug, und das vorliegende be-

weist es. Denn noch an der fünften hat E. Hühner

(W. f. kl. PhiL 1885 No. 4!) eine neinlieh scharfe

Kritik geQht nnd nicht wenige beredit^te Aub-

stellnngi-ii geniaclit, die nun in der iifiien Bear-

beitung grol'seuteils berücksichtigt worden sind —
nnd trots dieser Kritik ist eine sechste Anfluge

notwendig geworden. Die Kritik kann also wohl

ihr I rtinl sprechen, aber doch den Krfolg eines

Buchs nicht auflmlten. Darin liegt iuuuerhiu ein

Beweis, daft das Bedürfnis einer solch kompen-
diüscn Diirstellung vorhanden ist. Eh genüge da-

her, festzustellen, diifs der nene Bearboit<?r, O.

Sejifert, bestrebt gewesen ist, das Buch innerhalb

des gegebenen Rahmens der bisherigen Anordnung
auf einen höheren Grad der Brauchbarkeit und

Zuverlils-sigkeit zu heben nnd im einzelnen vieles

verbessert, vereinfacht und berichtigt bat, so dalk

das Bneh in noeh hüherem Grade als bisher allen

deneu empfohlen werden darf, die sich ein Bild

Ton dem Entwickelungsgang der romischen Litte-

ratur verschaffen wollen. Ihnen wird, soweit sie

nicht tiefer in die römische Litteratnrgeschichte

eindringen wollen, das vorliegende Buch in der

neuesten Anflage nAkliehe Dienste leisten nnd

auch geeignet sein, die Lnst zu t^rweekeu, von

diesem Ki>Tnp<'ndiinn in aasfübrlicheren Dar-

stellungen weiter zu sclireiten.

Aucll^e aas ZeftMlriflen.

Arehir fBr lateinische Lexikographie und
(iramnuitik VIll (SclilulV.)

S. 596. C. Weyman fuhrt als ßcl^ dafür, dafs

gibbns, \, niebt btofs anomale, sondern ancb normale
Erhöhungen am Ki"ir]ior bozeirlmoji knnne, Ainliro-;.

hcxaom. VI 9, tiO 'frontis n)alaruini(uc gibbi' an und
tritt demnach JaTcoal X 394 f. fltr Bnechelen Er*

kl&mng gegen Wtidnen Koniiektor eeqne smun ein.

— 8.397—411. C. Weyman, Nacfatrige zn den
Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten der

Körner. — S. 412. Ed. Wölfflin, amplarc anipliaro,

ampUficare. Zu amplas gehört amplarc (so Pacuvins);

wenn Iloraz Sat. 1 4, 32 und der Vf. bell. Uisp. 42
sowie Augnstus im >Ion. Ancyr. ampliaro gebrauchen,

80 beruht das auf einer Vemiiscliung von amplare mit

dem von amplins (iu juristischer Formel) gebildeten

ampliare, wie es Comif. IV 36, 48 bat Cicero nnd
("a?ar «tbrandien amplificare. — S, 413— 420. Ed.

W ölfflin, Die neuen Scholien zu Tereoz. Bcsprochung

der Aaagabe von BcUee. Das Wort (Oonmentarii)

OÜI'EirS in ff mr.thte Wölfflin POPEU'S lesen.

S. 4J0. Ders., Zu l'rosodie des Tibull. Das sacruni

in I 3, 19 wird man mit s& zu messen haben, da

Tibull bei kurzer Endsilbe die Slammailbe lang, bei

langer knn nimmt. — 8. 421—440. Ed. Wßlfflin,
Erste Hälfte einer Abhandlung tlbor die Elyniologicii

der lat. Grammatiker. 1. Gcschicbtlicber Überblick.

2. Die onomatopdetiscben Wörter. 8. Die E^o>
logie e contrario. 4. Zusaminensetzung nnd Ableitung.
— S. 441. Elia Lattcs. Zu molacia. Die Otms-
kisclic yi\&x ^vird durch mriin re Stellen der Knlhidben
Mumienbüide als Meergottbeit erwiesen, an anderen
erscheint sie ab ehie nnterirdische Gottheit, eine Yer-
einirn:iL'. die an Venus Liliitiiia und \l(fondliij t;ti-

n'fi(iK)ia und tvfißtaqvxoi erinnert. Danach wird die

malacia der schwangeren Frauen (Plin. 33, 105. 107)
und die malacia der stomachi ib. 27, 48 als nansea,

Seekrankheit, gedeutet. — S. 442 f. W. M. Lindsay,
Variu. 1. Anguilla. Als ältere Form wird aiigufla

erwiesen. 2. Orabatus. Die Lesart crcbattum beim
Auct. de dnb. nom. V 573 K. wird durch Hinweis auf
iiengr. KQt,ißctit geschützt. 3. Quacritare a museis
Plaut. Poen. 689 ff. : a niuscis soll Gaunersprache statt

dfif^ng in obscöncm Sinne sein. 4. Sisira; den ob
srönen Sinn mag Plant. Trac. 202 vcranlafst haben,
fj. Vis als Plural: zu den Stellen bei Neue I ^ 4S»7

ist Eiv. Andronicus bei Fistu-j 532 Thew. hinzuxu-

fagen. — S. 443 f. Fr. Skutsch, Dein. In dem
Pompejaidsdien Verse G I L. 17 2846 hie ego cum
veni futui dcindc redei dnmi ist oflenbar dein gemeint,

da die Werte einen Senar eiigeben. — 8. 444. J. M.
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Stowassor, Gamiae oder gemiae? Das Wort sei alt-

gemitiadm liAiiwoit (0«iMds 84, 17) und Iwdeate

eigentlich 'Si liluck'. Baiiarh sind boiile Vokali^atioiu n

niö^'licli. — H. 445— 451. B. Kübh-r, Zur Spmi he

der I>cgcs Hurgunilionum. — S. 451 f. G. (IröluT,

Zo ileu vulgftrlateiniscbcn Subslraten. Um einem Tadol

Schactaardts xn begeioien, macht Gr. nochmals darauf

aufmerksam, «iafs er sicli der /<•!( Im n - uiul - in den

dulgarl.itciniselien Substraten bedient habe, utn die ans

vom Verbaltcn der latuin. Vokalo im Uomaniseben

crseldicfsliarc Qnalitiit der lateiniscbon Vokale (i>ffcn-

lieit und Gescblos«enheit) an/.n;,'eben. — S. 452. Kd.

Wölfflin, Zum .Vfrikaner Flurus. Da .Ausdrücke

wie scrvus scrvuruin iäewitismeii sind, so ClUt ein neues

Licht aitf Floras 9, 86 (4, 12, IS) harbari barbaromtn.

Er verdankte die WonduniL' M-iner ininiM lien ll. imat. —
S. 452f. Derü., poruix. Die Abluiiuiig von ^»oniitur

wird verworfen und die von poma empfohlen.

Acadcmy 1111 — 1113.

S. 157 f. \V. Money berielitot in ileii Times ül>er

Funde in North Fieid Farm, Long Wittcniiam, vier

engUscbe Meilen sOdOstlich von Abingdon, vdcbe auf

eine ri'nniselie Oceupatiiin in dieser (Je^end scidiefsen

lassen. — S. 158. 1°. Häver fi cid publiziert fol^-ende

in I.anchc8tcr nnwcit Durliam gefundene Insehrift:

Dcae üarmangabi et N(uminibus) |hier ist ein Kaiser-

name zerstört] AHg(usli) n(i)stri) iir|<j| sal(utc) vcx(il-

latidiii- SiH'boruin I.on. GuruiiaiiHnim i \ulum scd-

veriinl ni(klites) oder m(crito). .Sic entstammt also

offenbar der Mitte dos dritten Jahrhunderts; der Kaiser,

tUs-iii Name lii'siilii.'t ist, war wold (ninliauus. —
1112. 1". llaverfield bestreitet, dal's die oben S.

157 erwilhntcn Funde zur .•\nnaiime einer pndseren

rümisclicn Ansiedelung berechtigten. 1113. S. l'.)ti.

In dem Ictsrtcn Teile der Arcbncolo^a .\eliina bcsprielit

n. a. Fr. llaverfield einen bei \\ t
i Si ireiiuiium)

gefundenen Jupitcraltar, der vnu licr Merti'n Kuht^rte

der Lingones gcweiLt ist ; hinter dem Namen der

Kohorte sielten die Worte 'ciii attendit lulius llono-

ratus'; llaverfield deutet diese Worte = 'welche I.

IL befebligte*.

Aihenaeum 3487.

S. 363. Bei (iple.senlieil von l{esfaiirati<ui>arbeiteu

im Kloster Kflnigsl'elden wurden zaidreitbe röuiischc

Insrliritlen, offenbar dem alten Vindonissa i ntstammend,

gefunden, darunter solche ans der Zeit der ersten

Kaiser; ein Relief «ciirt 'die ZicffO mit Fiscbschwanz'

[d. b. den St> inliMck, das Zeielien des Au,i;us1u~].

Uei Dicsseuholen (Thurgauj wurden 156 röniisidie

Iffinxcn, tt. a. solche von Trebonianns Gallus, Gallie-

nus, Aurolius Clandins nnd l'iistunuis, ).'efunden.

Das Uaujirri sultat von l>iir|itelds (iraliung in llissarlik

ist die F.atdi i'kiin^' lielrai litiielier Keslu Von \\ ;dlon

nnd sonstigen Vcrtuidiguugsbautcn aus der niykeuischeu

reriotic. Goldsachen fanden sieh nicht, wohl aber

Terrakotten der mykeniselien .\rt und 'obbe ans

spilti ren Zeiten, sowie grolse, mehr als zwei Meter hübe

ritbiii, Z.T. angefüllt mit verbranntem Getreide; da-

neben betindet sich, wie es scheint, eine Küche, in

der ein sehr hoher schmaler l'itliüs nnd eine kleine

Uandnttblo flir Getreide nnd einige sehr alte Spinn-

Wickel gefunden wurden. Einige rOmiscbe luscbrifteo

werfen ein Licht anf die OescUcbte von Neu-IKon.

ISerliner [ibilolo^ische Wocbonsrbrift 36. 37.

S. 1121- 1 124. (). Keller, Volksetj-niologisclM».

Ks werden beliandult : 'Innw mt^, 'imtäjrgstaf Umm-
x()iitjc: vgl. Ilippo aeheretfa; didg^og = dimtot

(l'iin. n. Ii.
\' \ '2''i:: wulil s' initischen Ursprungs:

fihhxifov ^wnoi und '/>. xw^^: seuiitiscki rygmaliou:

erster Bestandteil pa*»« Schritt, also = Schritt

(Jottes, eiidiersf lii'i'it. n l wie Gntf; fanatirus: volk^-

ctynudogische .Vtdi linun^' an fanum «lehnte das a; da»

Wort gidiört zu (fnyai; 'hvÄiaräioi im Chron. psidi.:

volksetyin. AnlchnuuK au «/r/oi-; ])rimitiue ans pne-

niotiae; succrolillus: hybride Bildung aus sab und a^
fie/.oi \

siiL;t;illare: nicht von su«ere, sondern von iub

und gilvusj harusjiex; das h aus volkstQiulicher Ab-

leitong von Sf^ooKÖro;; innipims bei Pelason.t As-

lidmun!,' an pirus: (^nriosoliles statt Coriosulit. Ar

Ichnung an curiosuä; Calc<ionii bei Jordanes (^alyd>m:i

geschrieben; amoenus: Anlehnung an moenia, doim

es niUfste amacnoa lieiläeu; für TftayXodvim öfter

TQotyoiW'ftu; Praeneste — Paicstrina: Anlehnnnj; an

paiaestra; canopium fdr conopinm ; Ardeliinmt: an

Kanupu». — 37. S. 1154 f. C. Mehlis behebtet

aber die ETgebniese der in Mai vorgeoonmenen Aos-

grabnudon auf der 'llpidenburg' im Lautcrthale (Pfal/;,

einem Uiunerk:kstcll: l'un<lumente eines Mauerturin»

auf der Ostseite, Inschriftsteine, Arcbiteklurrestc,

Einzclfnodc von Gcschirrtrümmera, Kiseusaduo,

Milnzon, Glasscberiwn.

Nuniismatic Chronicle. Ih'.i3, I. Xo. 4;i.

S. 1—20 berichtet Warwiek Wroth über die

neuen Mflnzoiierwerbungcn des nritischon Musconu

im Jahre 1892, darunter eine Tetradrarbme aus Abdcr«

mit dem Nanu-n "//(»«/ogjj'k . ferner einige lykisfSn'

MUuzen mit Inschriften in einheimischem Alphabet

(Spintasa n. a.). — S. 21—85 veröffentlicht B. Baker
einiL'e srltene oder unpnbli/ierte Milnzeu aus I'arion,

Megalopcilis, Pogai, Delphi, korinth, I.arisa und l'a-

rorela.

Kezensions- Verieidiiu philol. SchrifleiL

llonuct, M., Qn'cst-cc quc la philologie?: ZöO.

44,2 S. I28f K. Srfifidl teilt die llanptgeilanteB

iler tiefilichen le mit.

Bulle, Heinrich, Die Silcnu in der archniscluii

Kunst der Griechen: Nphlt 17 8. 269. Verr.tt um

fassende Sachkenntnis nnd gesundes UrteiL F. iVti:-

.-iirht'r.

Cartailbac, K. , Monuments primitifs des llw

Uuluares: Athen 3436 S. 327 f. Auch far den klasii-

sehen Archilologen von hoben Interesse.

CataloLiiKs (if tlie coins of My^ia and .bi»'*

and .VK vandria, publ. bjr order of tbc Iruslees oi

tbe l;riti«h Miisonm: Athm. 3436 8. 389. Als nl^

trefHitiie Leistungen notiert.

Chencvierc, I'., Iiisloire de la compensati*

ot y fompris le roscrit de Marc-Anrd:
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S. 1 1 40 f.
• TrobE einiger Miinffel ftlr die Kilfcnntnis

dor (.'uiiipnisatio ftirilerlicli. .1/. I oiV/<.

Cicero in his Ivttcrs, cditod . . . by.it Y. TjftreU:

NphR 17 S. 364-268. Ein vordienttvones Bneb.

/, Ilohapfrl.

Corpus iii8ori]tti(miini (Traorannii. (Iraiaiaf sc))-

tentriomlis . . . Vol. primunt . . . cdiilit <Sutl. ]>itti n-

btrgert LC. 82 & UU-1115. Die VorsfigUchkeit

des monameiitalon Werices ericennt an P.'H.
PiiiKclili'iii, 0., Der Roiin bei ticti ririiLlicn u.

Uümcru: JlphW. 36 S. 1145-1147. TroU einzelner

MKnffel sni empfebleo. Li Madtir.
Kt'li, l'i'' Tlyncrbcl in ilcn KonnuliMi des

riautus uud iu Cieero» Uriclcu an AUicus (Forts):

Arch. f. taL £e«.VIIIS S. 462 f. Bflichliattig mul

grOudliciu

EaripidoüBocchac by R. Y. TtfvrtUx Alkfn. 34S6
S. H-20. /<'ui.'t von krititehem Gflsdiick und ftlBeni

lilterarischciit (iot'Ulil.

Freeman, K. A., History of federal govemment
in Grccce ainl Ilaly c«!. Iiy üuri/, sec. ed.: Acad.

llUü S. 49 t. I>uulu;uä\vtrte Neuherausgabe des wert-

vollen Bandet«.

Geyer, l\, Erläuterungen su Autonini Placeuliui

Ittnerarinm: T%LZ. 18 8. 453. Gute Kenntan des

Vul.r.irla1eiiiiselion unterstiltzto den Wrf , der DMh
J. (iiUlennister zu ileii üerufensteii Keli(»rt. F\trrer.

('loniiM r/, Tlieod., Aus der ilekale des Kalli-

nmclio!>: IJ'. 32 S llir^fl Eine kundige u. erfolg

reiche Behandlung Cr.

rrraefenhain, R., De niore libros dcdit-andi apud

scriptorcs tiraccos ot liomanc» obvio: lipk W. 36
8. 1141 f. Fteflsige, aor?ftHtffo und nnfkssondo Bo-

Landliin;j des f'icgonstandes. /'/. liiilA.

Gravi nhcirst, II., I ber die l'cisor des Äseliylos:

ZöG. 44, 2 S. 177. Die l'herlrau'uni,' ist nicht f;elungen.

Gr^ard, 0., Noa adieux i. la vicUle Sorbonne:

Her. Sl/8i 8. 91-94. Inhaltsangfabe von 8. IMnaeh.
(rrunune, A., l>io wielitit;« ren ISeMldilssc iKr

llcrliucr Scbulkonfcranz: i^üCr 44. 2 S. 172 f. 0'.

F^tatkptrier erkennt die mafsvone and aai-bkondige

Beurteilnni' der Kr^'H)ni-;so der Konforenz an.

Ili riMlotus, V. VI by /•;. Abholt: S<ü,: l'JTä S.

S78 f. Wi. Iitit' für den Historiker

Uüronüas, Les mimea, traduction por (/'. JJtd-

mtifdu: Her. 31/82 S. 75 f. Nicht Obel, aber nicbt

TOHkonnnen verst.indlic Ii. .1;//. //tixn lle..

Hesselbach, Iliätorisch-kritiüchu Untersuchungen

zur dritten Dekade des Livins: Gtfmnamtm 14 B 508.

X)ie Haniifergebnisse di's iinreireinieii und belehrenden

Buches werden auf Wideibland stoisen. WiJuiaun.

Iliint-, M. An introduction totbelatln Unguagc:

Alken. 3436 S. 32ü. Im ganzen ein praktisches,

brauchbares Buch.

Horatii eannin.i i.!r-i1 )!. Ihriz: DLZ. VI

b. 991). Bietet vi< l iint kieiiieni Kaum. K. Sc/ienkel.

Hack, A., Syn«i[ise der drei ersten Evangelien:

JL.C. 31 8. 1065. Kin treftliehes Handbuch. IIV,/.

Hymni Ilonicrici cd. GooJwitr. VLZ. 32
S. 997 Als handschriftliche Fundgrube unentbehrlich.

Ft. Alaau.

Jnvenars Satiren by Ph. Nmh: Sirfr. 1975 S. S79.

Viel n weltllafiger Konnnentar.

UM

KnStel, A. F. R., Atlantis nnd das Volk der At-

lanten: Jlj'hW.'^f^ S. 1 142-1 144. Enthält zahlrci.bc

scliarfsiuuigo und einleuchtende Gedanken, wiihreud

die Chronologie nod die Ktymologie lebhaftimi Wider-
S])rn( li l'i'fTeijncn dflri'li-n. F. ./><sti.

Laneiani, II., I'agau and Christian Uuiiie: .l(u</.

HOB S. 49. Kin höchst anziehendes Buch.

Livins, 1. Weiftenltora-h. J. Müller lib. IX-X (5.

Ann.) XXII (8. Anfl.), S. Weiftenbwu-M. ä/Othr

Hb XXXVI XXXVIII (cd. altera), 3. Luterlacher

lib. IX-X, XXX rieubner), XXI-XXll . 3. u. 4. Aufl.,

Perthes), 4. TäikiiKj lib. XXI (4. Aufl ). 5. Wölffii,,

Wh. XXI (4. Aufl. von Lutcrbacheri, XXII (.^ .\iifl.'.

I). f/ani't, Kommentar zu lib. I-V u. XXI, .\nleilnng

/um Vrr-tandni.i der livianischen Darstcllungsfomi:

ZüG. 44, 2 S. 109-115. Die Arbeiten wcnlen von

A. Ztnperle sloitUch anerkeoaead benrtnilt; auf ein«

Iveihe von liOsarten in den Texten wird geaaner tin-

gcgangt'n.

Maass, K., Ue Gurmanici proocmio commcntatio

:

Upli WM] H, 1133-1137. UeicbhalÜg nnd anragend.

.1. Jirfi/ififf.

Maass, E., Aratea: AV/ 3 1/32 S. 72.7.'>. Die

Untersuchungen sind gut geführt, die Beweise jedoch

nicht immer zwingend. Ay.
Macke, R., Die römischen Eigeunanien bei Taeilos.

VI: Arch. f. lol. Acj-. VIII 3 S. 4G3f. Sorgfältig.

Madan, F, Books in mannseript: Atheu.ZA^
S. 312 Die antike Palüograpbio wird gar su knn
abgehandelt.

1. Martini, E., Catalogo di mnnoseritti ijreri

... 2. Rostagno o Festo, Indicc dci codici grcei

l4rarensiani . . .: /.C. SI 8. 10S8 f. Beides empfohlen.

V. G.
Mcndl, K., Die idatonisrhc Apologie die wirkliche

Verteidigun^srcde des Sokratcs: ZöG AA^i S. 197 f.

Wird von JMueHskif abgelehnt

Overbeck, .1., Geschichte der griech. Phwtik.

4. Anfl. 2. ll.ilbband: /l/.h\V. 36 S. 1137-1140.

Einige strittige Tunkte bespricht A'. SitiL

JlanayftigyioSt ifttftmiQ^ftngxQtTtmi *al naXato-

YQUffixai ti^ \^QUffOiiXavs nohnittr: }{/tli U'
26 S. llH2f. Bietet nichts von Belang. J-r. Cuntr.

Pelham, II. F., Outlines of Kuman bistoiy:

AmU, 1106 S. 49, Sehr zu enipfehlcn.

Das Evangelium und die A|iukaly|isc des Petras
. . . . hrsL'. von (>. i'on GrUardt : /JM S. 1097 f.

Eine höeh.st willkuniinenc rublikation. (i. Kr.

Plutarch's llfe of Dcroosthenes by //. A. lloUe»'.

Sutr. l!!?.') S. '279. Die Anmerkui.gen behamleln zntii

Teil histuiiseho und grammatische Details, die nur

für den Philologen und Historiker brauchbar sind,

zum Teil ganz elementare Dinge. Als Schulbuch

daher nicbt zu empfohlen.

Riese, AI., Das rlieiniolie Germanien in d(T

antiken Litteratur: Zö(^. 44, 2 S. 122-12.^: Ein

treffliches Vadcmccum. ./. W. KuhiUchrk.

Rubensohn, Otto, Die MystcrienheiligtUnier in

Eleusis und Samolhrakc: Npitli. 17 S. 269-271.

Eine umsichtige und Bafiwrat fldfirige Arbeit. P.

WeizuUker.

Schenk, R., Do dativi possessivi usa Gloeronhuio

p. l: Artk. f. Utt. Ist. Ylü S 8. 463. Terdiensüicb.

Digiu^uu Ly Google



1159 18. Oktober. WOCHBNSCHKIFT FÜR KLASäläCHü PHILÜLOUIB. 1808. Mu. 42. ]]60

ScIirAder, 0., Dar SchalfrMe voa 1890: ZöG.
44, 2 H. 171 f. Unfirewidltcbe Aueiiie von 8. Finmk-
furter.

Thnkfdides* «rstn Buch. Krkl. Ausgabe von

Fr. M&lUr: BphW. 36 S. 1131 f. Braachbar; bes.

dnkentwcrtsinddieLitteratnrnachweisc. G, Behrendt.

Verpili Biicolica l>y 7". E. I'^kjc .\th,u. 343«
S. 320 Der tachtige Koinmontar verträgt KOr/uiigen,

«tes YokAbubur iat ntebt aosfMirlich genug.

WartiMibergi Vorschule znr lateinischi-n I^'ktüre

für reifere Schaler: NphH. 17 S. 272. Ist geschickt

angdegt und beschränkt sich auf die Hauptsachen.

Weise, Oekar, Cbarakteriattk der latdniadien

Spradie: NphR. 17 8. S71. Wir empftUen das

Bflchlein mit Vi rgil (1(^611. JS/. Grupe.

Wessel y, U., Papfrasfragmcnt des Cborgesangcs

von Euripides' Orert: BpkW. 36 R. 1195-1 181.

Von hflchstcr Wirliliekoit. K r J,tn

Wessijcr, P., Quacstioiies l'uriihvrioncac: Arc/i.

/. iaL Jmi. Vni 8 8. 464. Inbaltaaiigalie.

Terenee, Phormio, tranda^ii ky Q. Ptaittowe.

Clive. Sil. 2,6.

TextB and studies: contribations to BiUical and
Patristie literatare, ed. bf A, Robhuoti. II, 8. Apo*
I ryplia nnccdota. Canil)ritlgc, Univ. Press. Sli. 6.

Tbakjdides. Aaswabl voo Fr, Alidltr. Pader-

born, SchOniiiifa. VI, 1S9 8. 8. geb. A 1,fO.

Virgilio. Priniii edizionc tlclla Kncide di Virfrilio

tradotta da Gioviuini de Medici. 368 S. S. 5.

Xcnophon, Anabasis I and II, witb Etiglbh notcs

by .1. Pretor. Cunibridgc, Univ. Press. Sh. 4.

Xeoopbou, UeUeaka Iii. XranabMion, text, notes

and Introdaetion by Ii. Aüerefi and D. RieAtirdtim.

Clive. Sb. 3,6.

Zanchi, V., L'Ecoba o le Titiane di jSknjpüf«:

stndio critieo-ltfterario. Spalato. 856 8. 8. L. 5.

Vunnl«. H«<l«ktciir; l>r. Kr. Ilartlor, UerÜD H- ist. I.uicuuulur b^i.

ANZEIGEN.
R. Gaertners Verlag, H. H^ftaMer, Berlin 8W.

I K. Uaertners Verlag, II. Hrjfclder,

BW.

Soeben enebebit:

Eberliart AVindeckes
Denkwürdigkeiten

zur

Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds.
Zum ersten Male voILstjuidif^ heruusgegiebea

Dp. WiUu Altmaaa,
Blbliotlukdnatef mnd PrfvAtdomt in GiaUkwsld.

gr. H". 'JKv«

Vor

Studien
zu

Eloerhart AViudfHke.
Mitteilung bisher iiiil>L-kaiiiil«r A li^cli iiitte A08

ülndrckcN Welt-Chronik.
V..I1

Dr. Wilh. AltmMUL

Pn 1 sin Till >sotzpiig. Wichtig für BibliothekCTL

liVdMm »iamoNatcHsl« reo. Franc. FritM«UlU. 8 Bande
stiitt '\

\ M 20 M Vorrat nur wwh 31 Ebtemplare.

Sur direkt <luivli

W. Werttaera Ynrlag in RtilNk.

Kiir/.Iirh mim! . r^i lii. iii :i — i/leii h-

z< iti^ uIh \n issciiM'liattiii hl' lieilageii ca
«li'ii .liLlintslKtricliti'ii (Ut stAdt. hObBRB
l.cliran.stalti ii zu ikrliu:

Belger, Ch., die injkenjMbe Lobaleage
vuu den ürilbem Againoronnnti und
der Seinen im Kusauuueuhaugc Ji.t

irriei liischen Sageneiitwickelnnff. Mit
•'iiK-r llekonstruktioD d. .Scliliemann-

Hchcn ürÄbftrrniiil<-8 u. 7 Plftiieii. 1 .*f

Blawhke, S., lU r Ziisaiumt nhan^' >lt;r

Familien- nud liUtergemeinst baft d.

platoniitihen Staaten mit d. politi-

sthi'ii und pliiluaniiliiiiclicn Sv!<t«'ra

l'latüs. 1

Bulb-ich, 6n über Charleü d'Orleaii^ nud
d. ihm zugeschriebene eiiglüche t'bc-r-

setzunir sointT (leilichte. 1 UU
Elias, S., Viir- und (tleichxeiti^kett bcj

j ^'ac-iar. I. lloilinu^ungii- und Fidije-

i
Sätze. 1 . H

* Entwurf zu i'iui'iu Lehrplan ffir daa
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631 S. SOUK

W.'ilirtMiil <'s sich bei den ersten Kiiiuleu «ler

•Klciiirii Sclirifh-ii" wcsciitlicli iliiruin li.imlcltc,

bereite gedruukto Arbeiteu von (iiit.->cliiniilii zii-

sammeDSTistellen nnd sich nur g>'li-gi<nfcKeh ans

nn»Mliertein Materiiilo StoflF ergab, liefet das Ver-

hältnis lit-i <|fiii vdrlifffMiiliMi vierten l!;nhlc um-

gekehrt, etwa tliul' 8echätel seiucä luhaltes wcnicu

hier ersten Male der Öffentlichkeit nber-

gclien. An I'mfang wie nn Ikulcnttiag rngt dabei

doM den Vorle.siiiigeii (iut.schniitls entlehnte Httiek

über JoHephos iiücher gegen Apiou (uo. 14;

S. 336—^589) besonders hervor, von Gatechmid

hatte sich selbst Ende der siebziger Jahre mit

dem Gedanken getragen, von dieser fiir die Ge-

schichte des alten Urientä ebeiiso wie iür die

Litteratnrgeaohiehia hoohwiehtigen Sehrift eine

mit Erläuterungen versehene Ausgabe zn venui-

stalten. Dnrcli das Erseheinen des der Josephi-

scheu Schrift gewidmeten Werke» von J. G. Müller,

welches er selbst freilidi Ar T&Uig wertioe nnd

trivial erklärt, ward die Ansflilirnng des Cc-

daukeii!« verzögert nnd der Verfaäser dann durch

seinen frrilieu Tod verliinder», auf denscllnsn znrück-

zukotumen. Wa.s die wissenschaftliche Welt da>

hei verloren hat, zeigt der erhalten gebliebene

Torso, die mtuterhnfte Sorgfalt, mit der hier der

Text der ersten "i-J Kapitel imfersncht, die Ge-

nauigkeit, mit der jeder sachiiehea Angabe des

Antors nachgegangen ist, nm dieselbe anf ihre

Zuverlässigkeit zu prüfen, womöglich KU ergänzen

oder gegfheiienfalis riditi^ziKtellen. Hei der

Benutzung der orieutalischeu CjucUeu sah sich

Gntsehmid gezwungen, sich anf solche sweiier

Hand zu verlassen, da er m H -i sieb mit den in

Retraelit kointuenden Sprachen niohi denirt be-

schäftigt hatte, dals er selbständig che luschrifteu

hatte lesen k5nnen. Allein gerade hier erscheint

die kritisehe Intuition, wi telie er sich dnrch seine

sein ganzes Leben liinilureli geiilite kritisehe Thätig-

keit angeeignet hatte, im hellsten Lichte. Mit
gröfstera Geeohieke hat er es verstanden, sieh sii-

verlässige Gewährsmänner auszii wählen und ans
ilieseii (las üeste zn schöpfen, sich dagegen von der

ptiuuta.sti.scl]eii, mit Hypotheäcu spielenden Littcra-

tor fenunihalten, welche gerade anf dem Gebiete

der altorientalischen Geschichte und Kultur üppiger

gedeiht als auf dou übrigen Gebieten der .\ltcr-

tumswissenschaft. Nur sehr selten wird man vom
orientaUstiMihea Standpunkte ans Einwendnngen
gegen ihn erheben können, umgekehrt aber werden
üricntalistcu sehr viel von ihm lernen können, vor

allem auch in met!io<)ologischer Hinsicht, was es
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beüiil, eiae TliatäucLe wirklich ftwtzustellen uutl für

winetMcliaftliolte Verwerlnng klaranlegvn. Ver-

trunen he^ riutsi^liiiiid vor nlloin zii LepsiiU, nod

mit Kn lit. ist ilirsor ilotli von allen Atjypffilo'yen 1

tWrjfuige gewesen, «1er mit der g^rülMten krilisclien

Vomeht die timfosaeodste Kenntnis der Litterator

and Kultur dos gesamten Altertumes verbnod,

tlf'Msen Werke wiihrc Knndj^rulien « t-lit wissen- !

schaftlicheii Muteriules siud. Für Asi^yrien wanl

Schräder viel benatst, denen Verdienste Gnbichraid

trots iler heftigen Angriffe, <lie er in seinen

Neuen Rcitrügen zur (^'-chitlid' ilrs ;ilt<Mi ()r!i-n(;^

gegeu ihn richtete, woiil uuzuerkeuueu w ulkte.

Die Arbeit Gntsehmidi im ganzen ist derart, dafa

niemand, der >*ieh mit der (Jeschielitc des Orients

Itis in die liellenisti>ehe Zeit hinein licsehilftigt,

au ihr wird vorübergehen können. 8ic ergänzt

in Torirefflicber Weise die im ersten und «weiten

Rande der Kleinen 8chriften heransgegebeneu

\rl>eiten iilu r A<ry|>teu und Vorderasien «m ein

Bild der Vorstellungen /.u entwerfen, zu welchen

Gotsebmid anf diesem Gebiete seiner wiasensohaft-

lichen Thätigkeit gelangt war. Zugleich werden

in ihr für die l{ehan<llnng Mani tho>i nnd seiner

Chronologie aiufaugreiche und belangreiche Er-

urtemngen gegeben, welche aneh qnellenkundlich

on Ttedentung sind.

I)Ie:?e Angaben fiilireu üi)or 7.u den der Quellen-

kunde zur grieciliächeu (.leschichto gewidmeten

Abaehnttten dieses Bandes. Der wichtigste unter

iluu'ii hi im. I."'., welcher Stiiek«- aus nntsehmids

Vorlesuiirjeii über die Uvüchichtu der griechischen

Hbitoriograidiie entbiUt. Anngewihlt sind Teile

tier Einleitong Ober die Oeschiehtsehreibnng bei

verseliiedenen Völkern Iiis in das Mittclulicr hinein,

die griechischen Auagru|ihen und die Logograpbeu,

dann Abechnitte fiber Pherekydes, Xnntbos, Heila-

nilcoi», Kritins und den Stil des Xenoplion, mit

weleii letzterem Seliriftsteller vnii < JntsfliimM seine

hitttoriogrnjdiiHchu \'ürlei>uug abzuschlieliieu pllegtc.

Oer Hemoflgeber bedanert, aus den Absehnitteu

fiber Ib ro iol und Thnevdiiles nielits mitteilen zu

können, ila sieii liier ilcs N'erf. Irt/te Ansieht nicht

hätte feststellen histtcn. So berechtigt vom Stand-

punkte der Pietät ans dies aneh sein mag, so

hätten wir doeh sehr eine Aufnalinn- vor allem

der llehaudlung des Tliueydides gewnnselit. I ber

die Ansichteu über Herudot lälst eich au» den

iibrigen Schriften Gntacbmids ein anoSbemdes

ßild gewinnen, b« Thuejdide:« ist dies nicht mög-

lich, n»d doeh wann gerade die>e Teile der Vor-

Icdung, wio ein mir vorlicgeudcs Kollegieuheft

lelgt, TOD hohem Interesse. Die Einzeikritik

würde ja immer bedcukeu u)ü.sseu, dalij der Ver-

fiiaaer selbst nicht die letste Hand an die Fabln

katton gelegt hat^ and daTs er Termntlieh tuanches,

WM er im Krdieg aussprach, bei dem Hrucke

anders und breiter gefafst, manches eingehender

begründet, andere« gestriehen haben würde; alldn,

eine soleho AoAMSlOg der Edition haudschrift-

iieheii \aeida<seH int selb.stverständiieh, nnd xo

liotien wir, dul's sieh der Herausgeber doch uoch

zur VerSffentKefaung dieser StBcke eotsohlierst,

nnd denselben zugleich einige weitere Abschnitte

der betreffenden Vorlesimg auch über die älteren

Historiker beifügt. W areu doch die CoUegia über

die griechische nnd rSmisebe Historiographie die-

jenigen, in weldien Gatsohoiids Eigenart am un-

mittelbarsten zu wirken vermoehfc und di-n

gröl'nten Eintlulis ausübte. im Iutere^.sü emer

gesunden Entwickelai^ d«r qnenenkundliehen

Kor.schung ist es geratle hier im höchsten Grade

zu bedauern, dals er sieh nie zur Publikation

einer Zusammenfassung seiner Uesultatu hat eut-

sehliersen können. Diese Abneigung gegen den

Druck ging so weit, dafs er sn<Tar vou der Ar-

beit, welclie diesen Band eruäm t, den Chrono-

logischen Uutersucbuugeu über die ältere griechi-

sche Geschichte, nnr wenig mehr als die HSlfte

veröffentlichte nnd <len Rest trotz des gnifsen

Aufsehens, welches dieses Stück Slie nmkedonische

Anagruphe' erregte, etwa 20 Jahre laug zurück-

hielt, obwohl gerade durch den Zusammenhang
mit den im unodiert gebliebenen Teile bcliaiideltoa

atheuiscbeu, koriathischeu, spiirtaiti^ehen Köuig»)-

listtni seine edierten Ansfühningen au Eimlriug-

lichkeit sehr gewonnen hatten. -

Was die .Arbeiten methodologisch so weit\ol|

macht, ist die Art uud \Veisc, in welcliei- (jnt-

schmid der Tradition des Altertun» gegenüber-

tritt, wie er es versteht, bei aller kriiisehen

Schärfe eine vorsirlitige Zurückhaltung m be-

walircu, uichts blindlings zu verwerfen, um dann

in ]dtaniastisoher Weise aus beliebig ansgesuehten

Notizen ein neues, mehr abgesuhlosseucs als wahres

Hlld zu entwerfen, wie das auf diesen (»ebieten

noch heute mehr als billig geschieht. Jede Notiz

prHft er sorgsam auf ihren Kern; was der Kritik

staudbält, bewahrt er; nie lälst er sich von

einer vorgefalsten Tlieoric leiten: üV^erall er-

schlieist er Kesultute aus dco Thatsacheu und

konstruiert nicht Thateachen um der Resultate

willen. In allen seineu Schlüssen bleibt er vor-

siilititj. uiul s|irielit lielier ein non li<jnet aus, als

unbegründete iijpothe.seu iu die W elt zu werfen.

^Fj» ist keine Schande, da wo mau nichts wissen
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kann, auch nicht wisstMi i\i wollen. Wer den

Versnch maclicu will, ilus Dunkrl, wololu-v auf

den tiltcstcu griechischen VülkerverhültuiMeii ruht,

'Za lichten, der mala Tor allem d«a Material in

möglichster Vollständigkeit nmunmcngestcllt nntl

kritisch gesichtet dein Leser vorführen, damit

dieüer selbst nachzuprüfen im stände ist; er luul'a

neh der Grense roa Thatsaobe nnd Hypothese

stet» hewufst »ein nnd licide streng Hcheideu; er

niuls die Hyj>f>tlu>-eii, deren man auf diesem Ge-

biete nicht eutniten kann, klar, priizis, fal'sbar

fonnolieren.* In dieae Worte fiiAt Gateehmid

seihst in seiner Besprechung der von ihm sehr

anerkannten „Lcleger" Deimlings (no. 2) stiine Ar-

beitsmethode zusammen. Die äorgsamkeit, welche

er selbst auf die Sammlang nnd Ordnung des

Materiaies zu verwenden ptleiite, zeigt ii. n. der

in diesem Bande znm ersten Male veröffentlichte

Index footiom Herodoti (uo. 7), welcher dio von

Herodot seihst genannten Quellen in mnsteriiafter

VollsBndigkeit nnd rrenaniirkei! vorführt.

Weitere Aufsätze zur *^ielleukunde sind uo. 3

*Die Gcschichtsüberlieferung über das Perikicische

Zeitalter*, welcher aioh eingehend mit Stesimlirutos

von Thasds l>escliäfti'^'t. no. i". 'Hkylax von Ka-

rjauda', eine scharfsiuuign Trcuuang der auf drei

Personen bezüglichen, tod Snidas anf einen Skyhix

gehäuften Notizen in dem Huid.i>-Aiiikel 2x(/r«i.

no. !' Das Zeitalter <le< Hahrio.s', der nach dem

Verfasser sein Fubelhuch dem 8elenkidc>n Alexan-

droa I Theopator widmete, no. 10 *de teniiKtie.

quo scripserit Dionysius Periegetes', der nach ihm

um !!<•:') II Chr. sein Werk verfalste. ein Irrtum,

den er spätor seibist zu üunsteu des Ansatzes an

das Ende des ersten Jahrhunderts zurOeknahm.

no. 12 'Die Sibyllinischen BOidier', eine aasfiihr-

li(!lie l'bersiclit <1> - verworrenen, schwer verständ-

lichen Inhaltes die.-^e.s .Schriftwerkes. Die daneben

im Nachlasse vorgefundenen Vorarbeiten Gnt-

sehmids (Ur eine Ausgabe der Sibyllinischen

Biioher wird l'rofe>sor Mendelssohn bei seiner

Ausgabe des Werkes zu verwerten Gelegenheit

haben.

Textkritischen Inhalts ist die kurze Arbeit

no. 8 *Zu Pseudo-Xenophou. de republica Athe-

nieusiam'. .Mehr rein historische Fragen werden

erörtert in no. 5, einer Besprechung von HBIlen-

hofTs Dentsoher Altertumsknnde, und in der sehr

wichtigen, wenn auch in Kiuzelheiteu anfecht-

baren uo. 4 ^Dbcr die Beinamen der helleni-stischen

Könige*. Weeentlich quellenknndliche, daneben

aber aneh rein historische Ausbeute läfst sich aus

den unter no. 11 xnaammenge^tellton Uezeusioueu

und An/eigen war griechischen Geschiehto und

liitterntur gewinnen, welche Werke von Hnrsian,

iScbocue, Holzapfel, Schuefer, Emil Müller, llug

und besonders Wölfflin, Antioehns von ^rakns und

Coelius Animier behandeln. .\ls letzter Aufsate

des Bandes (no. 15) ist die in den Heidcllierger

Jahrbüchern von 1891 veröffentlichte ^tutlic über

'Die Heidelbeiger Handschrift der Faradoxo-

graphen* znm Wiederabdrucke gelangt. Hieran

schliefst sich ein umfangreiches, sorgsam her-

gestelltes alphabetisches Register und eiu Ver-

s^dinis der kritisch nnd exegetisch behandelten

und eniendierten Stellen antiker .\ntoren nnd In-

schriften. Der noch ausstehende 5. Band soll den

.Abschlulii der Kleinen ächrifteu bibicn und damit

ein Werk ra Ende flihren, welches kein Philolog

oder Historiker wird entbehren konueu, für ilessen

hirscheiaen dem Herausgeber, der in sell)stverleug-

nendcr, mühevoller Thiitigkcit dos gedruckte und

handschriftliche ICaterial durcharbeitete und sich-

tete, und der Verlagsbnchhandlnnj,'. die e^ all-

gemeiu uud in würdiger Gestalt zugänglich

machte, der Dank der Wissenschaft in hohem
Mafse gehfihrt.

Bonn. A. medenaiw.

Angennann, Boilr^lgc ^ur grieeiiiselien Unu-
II! a t o ] <) L' i

I'. Proh'ramm der FOrstcnschnle in Uelfiton

ISLi:!. s. 4.

Dem interessanten Gebiete der griechiücheu

Pnwmemiameot in denen sieh ein gutes 8t3ck des

geistigen Lebens der Iltlleiien iu ]el»eiidij^.->ter

Form wiederspiegelt, ist vorstehende sorgfiUtige

Untersuchung gewidmet.

Im I. Kap., das von den Toll-, Kurs- und
Kosenamen han<lelt, wird in Anlelmuug an das

Buch von A. Fick. die grieehiselien Per-

sonennumeu (Güttingen 1^74) hervorgehoben,

dafs nrBprnnglioh die Namen der Indogermanen

aus zwei ^VortHtammen zusamnumpsetzt waren.

Aus die-en Vollnameu, die in vielen Fällen

wegen ihrer Länge 'zu unbequem sind, entstehen,

dem prakfaschen Bedfirfnisse zu genfigen, die

Kurznatuea i. B. aus \'/yti!}((Qxoi mit Zugrunde-

legung des ersten Bestandteils ".iyattoi, '/;«o^a>»',

^Ayuiui, '^ya&Iyof, mit Zugrundelegung des zweiten

Bestandteile UexUa, ^^jghtif, Ufxäloe. Doch
giebt es auch zweistämmige Korznamen. Da
dieser Verkürzung der Namen eine gewisse Zärt-

lichkeit zu Grunde liegt, welche die Eitern den

Kindern entgegenlningen, sind solche Nomen auch

Kosenamen genannt worden. Der Beweis für

die Ilichtigkeit der Theorie von der Abstammung
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der cinstünimiget^ Namen von dou zwcistämmigfn

wird nach Ficks Vorgang;»' (a. O. p. LXI) in er8t<»r

Linie diirin geiiindeu, dulH sich für ein und die-

Mlbe PeffBon der Oebmaeh d«s Voll- und Knrs-

naraeus ueHeueinander feststollen läfst, z. B.

ZevitfJfOS bei l'hito Prot. ."ilHb = Ztv^if, dem

Namen des bekannten Malers.*) Ansführlich

werden iui Kap. I, p. 3 ff. die mit dem d - SnfBx

gel>ildt'ttMi Nutuen hdiandilt. Wie mit Recht

bemerkt wird, war die ur«|irutigliche Bedeutung

dieser Namen nicht die pntroujniiscbe, sondern

die dominntiTe. Zn den p. 4 herangezogenen fh>i-

spielpii können noch hinzugefügt worden flhKUn-

yidtjg = <IttU5iav Ar. Wolken 134. Meiir U^i-

»piele bei Chrneioe a. O. 390 ff. Wenn Namen aof

df( in der klaaiischen Zeit patroujmisch verwendet

werden, so ist das *iils eine Art von Spielerei'

an/ni^ehen. AU Beispiele mögen hier noch dienen

EtxjJi E^Uidw 'Ahtuvi CIA II 1208; Aft;<Ti-

xkfidijz kTtjilon-oc l^yxvXt.'hy II lUJ.! An zweiter

Stelle im Kaj>. I (p. ti ff.) winl der Vi i-?%neli ge-

macht, die zweialiinuuigeu Kursnameu nach ihrem

zweiten Stamm anfitanhleu, z. B. vom Stamm
dftQ ('hnvm = Otäfftga, vom Stamm uqhi^ Tv-

X((i>i,> — 'rvxafjii^, Tom Stamm mt&aiku 'iu»xtäc —

Kap. IT (p. 10 ft.) handelt von den Sippc-

nameu, d. h. Namen, die untereinander in ety-

midiigisehcr N erwandtsdiaft stehen und Fninüieu-

gliederu iunerhulb einer ganzen Sippe zugelegt

weiden. Als ßeispiele, dafs sieh das zweite

Stümmepaar bei zwei Volluamen cntHprieht (p. KS),

mi'f^'en no( h Krwiihnung finden Mn^S.n o; (-ho-

ItVoi' IhiiyuatfÜty CIA II 2407; '^/(iiffioxÄ^s-

StvmtUm^ \irYfi.li>f» II 1«85; 'Hhodm^ogXHvii-

nuidoi(ii)v '.iytoi'mof II !».'>8: Mty^xothna /thxQit-

/«»« Vxff()iK<)» •'hyiiitio . (t(t/(eio/.ü)'. iNS'.i, 1 _",).

ihifür, dal'ä Kurznumen aueh aus dem zweiten iie-

«tandteil des Vatersnamens ii^bildet werden, fBbre

ich noch an Arr'^ Bt^HttfOvg Wyy*A^i>fi' CIA II

lilO, als Heispiele vo» innerem Chiasmus bei zwei

\ uilnauien 'yiatiifüoi 'IhMiy^ov 'AXaulq ClA II

86«; eeiqtia^ 0tX6vgovof jiiateif II 1803. Zn

den Sippenamen werden vom Verf. 14) auch

s»)lelie Xatnen gi rechnet, die ohne in etjnndo-

gixeher liezieluing zu einander zu stehen, in ihrer

Bedeutung sieh gleieben, wie Wff«(iaa(, Sohn

des spartanischen Königs \f(txidafW(i X^t^
Vy^ot^v äitXtfi CIA III 3024.

*l Dit! Aiifsiitzi' vi.n K. Maafi, MyHiis' lie Kiirziiaiiieii.

Iltiiii. s Will Iii;; uml u. Criwia«, Vollii uin ii uml Kur/.-

iiuiiii'ii Im ! ilcrsrllH-n JVrsdii. Neue Jalirli. l^iil. .'..<i siinl

in div»ur AbUauüluuK niJit lierttcksichtij^t wimlen.

Das III. Kap. hat zum Inhalt die Pietilts-

namen, d. h. Namen, welche zum Andenken an

Eltern und Verwandte den Kindern beigelegt

werden. Hierzu einige Beifa^e. Ein Beiapiel,

dafs Enkel nach ihren väterlichen Grofsmuttern

benanut sind (p. Ib), liefert der zweite Sohn des

Xenophon Jtodu^ (Diuaroh. b. Diog. Loert.

II 6, 52), weldier von seiner väterlichen GroA-
mnttcr ./«Jdwprr rRiisel». diron. II p. 110 Schöne)

seineu Namen hat, während der ältere Bruder

/'(jt'Axo; den Namen seines Täterlicheo Grcifsvaten

führt. E!ben80 hat OiXtnnid^ JumXiavQ Melittit

aus der Familie des ifcflnprs Lyknrgos seinen

Namen von seiner väterlichen Grolsmutter fUtkinnij

Vit. X orat Lycurg. :\0. Auch Beispiele, dafs

Enkel nach dem mütterlichen Grofsvater benannt

sind, finden wir niehrfaeh in der Fatiiilie des ge-

nannten Keduers. "Afif^iav, der älteste iSohn des

LykurgoM, het6t SO nacb dem miltteriichen Groß-
vater '\i^\)Mv Iiai\t}fv Vit. X erat. Lycurg. 28;

svir halten hier den in Athen seltenen Fall, dafs

der erste Sohn (vgl. a. 0. Lycurg. 35) Töpffer,
Att. Genealog, p. 124 ff.) nicht den Namen seines

v itn li< 1iru Ororsvaters trügt. Fener ist benannt

nach scini'ni mütterlichen Crofsvater Irxnifooyy,

dem dritten iSuhne des Jieduers Lykurgos, ./rxö-

'f^v, Sohn der KalhmtS und des Khönßi^xoi
\IXU(>ffVy a. (>. Lycurg. Kiidlich hat ./tonifg^

Sohn des ('hntiuoxXtii , der INiseidonprie.ster, von

seinem niütterlicheu Urolsvater Jtoxkt^i MtXiitrf,

tnqmiiyig Irr) AnUutf, semen Namen, vrihrend sein

älterer Bmder Ofoqgaatoi nach dem väterlichen

• irol'^vater so benannt ist a. (>. I-yenrg. HO. Vom
Verf. wird hier aus Dcmosth. 3U dos Beispiel des

Piamphtlos, des fooders dee Boiotos-Hantitheo»,

herangezogen, der nach seinem mutterlichen Grofs-

vater seinen Nnincn erhalten, unter Zufiigung der

Bemerkung, 'wir liiitceu hier vielleicht eiueu Beleg

dafOr, daTs nnehelicben Knaben wohl die Namen
der männlichen Verwandten ihrer Mutter gegeben

zu werden pflegten, wie ja auch der ältere Mrnder

diesi-H l'amphilos nach seinem mütterlichen üheim

ßomtis hieft*. Hiergegen ist erstens zu erwidera,

dafs die Sohne des Mantias und der Plangon in

rechtraafsiger Ehe erzeugt worden sind (vgl. nach

A. ijchäfer Demosth. u. seine Zeit Ii. '2IÜ zuletzt

die aosfubrliehen Darlegnngen bm R. Zimmer»
mann, de nothorum Atlieuis condicione. Borl.

Dissert. IttSü, p. 1 1 fi'.), ferner, dal's dem älteren

Sohne dee Mimtias und der Plaugou in der Tlwt

nicht der Name Boiotos, sondern Mantitheoe zu-

kam; wie seluMi \, Schäfer a. 0. 220 bemerkt

gellt das, von anderen dafür sprecheudeu Ge-
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sichtepnuktea abgesehen, aas der Securkuudo

CIA II 803 d 4 ff. («twa ms dem J. S42) henror,

wo notor don KriMm dca Mantiuü st^iue beideu

Söhne von der Phingon /IcifKfiXo; Wo^/xia^-, 3/«»'-

liUtog (^o{iixiof uud seiu Sohu vou der Tochter

dM Polyaratoa AfevflAaog SogUios genanot werden.

Als Beispiel, dafs der Name des Urgrofsviiters

dem Urenkel gegeben wnnle (p. !!•), möge uocli

erwähnt werden 'Innox^änjf, £>ohu des ld^tf(my,

welcher den Namen seinet ürgroftfaters 7fiwo>

XQfiifjg, dt's Viitera der \lyaqiatjj, führte (Heiod.

VI 181. IMut. Alcib. 1, Thuc. IV tu;. Paus. III (l. \.

CIA I 273). Den eutaprechcudcu Nniuen seiner

Mnttor (p. 19) trägt auch des lifm/tv^ und der

yivfilov Sohn ylvntxXri, der Enkel des Ifi'dners

Isoknitfs Vit. X Orar. Isoer. .'Hl. I-'ür (üeichlieit

der Namen bei väterlicher Grolsmutter uud Enkelin

(p. äl) haben wir swei Beispiele wieder in der

Familie des Reduers Lykoigoa: dort heifat Kak-

X*oio') SU wohl die Gomahliu des Keduert« ul.<« anch

die Tochter seiuee iSobues yivjtötmtay Vit. X ur.

Lye. 37. 28, nnd eb spiteres OHed dieser Fbmilie

0$U7inil hat von ihrem Sohne j1/»jdfios eine

Enkelin gleichen Numens a. (). 80. Gleichheit

der Numeii bei Mutter und Tochter (p. 21) finden

wir CIA II 984 I 20, wo beide ri^rm heiftien;

vgl. \ixn(>t'ir; al» Todlter der Mn^ 9Hi T !). Dafs

die Eukeliu einen Nauteu Hihrt, der dem de»

räterlichen Grolsrater» entspricht, dafür hat

Verf. ein Beiiptsl beigebraebt. Offenbar von

ihrem mütterlichen Grofsvater //p«jK;'öpa5 dem

Sqdoi'xoi hiit der 0tii<nii Tochter I/Qa^ayöqa

ihren Namen bekommen CIA III 128.3. !I07

TgL 676.

In Kap. IV tiivlri! sich einige Bemerkungen

über Numeusiiuderuugen.

Berlin. Jeh. B. IQrohasr.

Otto Miller, Hrmii.^ i lu"- Ijiifrerlebun. Hit «neni

riäu. 10. ilett der ü) niua^iulbibliuthuk von PoUntey

n. Uoffinann. OQterBloli 189S, Bertelsmann. 0,80.

Der Yerfasiser gicbt in der Einleitung eine

knappe Übersicht über die Kiitwickluug de» rl'y-

mischeu Kriegswesens uud zeigt, welche iiedeu-

tang das Lager f8r die RSmer jedeixeit gehabt

hat. Die Abhimdlnng selbst zerfiillt in 4 Kapitel:

1. Die Entstehung des romischen Lagers. Die

Wahl des i'lutzes uud die Vermessung eines

MarsclilBgerB. 2. Das Heer im Harsehh^^er.

3. Standlager. 4. Gartii.sonluger.

Kap. 1 schildert das römische Normalinger

nach l'olybius. Miller bat sich ganz au Marquardt

aogesehloasen, ob^eioh er (S. 14, Anm. 1) niobt

alle Ausätze deaselben billigt. Eine kleine Zeieh-

nang veransehanlieht die Absteckang der li;i<;or-

rriuun>; doch dOrften die metatores, da ili>' '^t n kc

der BiiiKles'^eiiossen (naeh l'olybiu.s) wet^hselt,

nicht zuerst vou Ii aus das Intervallnm, sundern

von A aas die Plätee für die einseluen Truppen-

körper abgcHteckt haben (S. 15). Aueh die Thore

bez« i( linct M. naeh .Manpiardt. Zwar lärst er die

via i^umluna uud die via principalis nach den

dort lagernden 5. bexw. 1. Manipeln benannt sein;

aber die porta decumuna, die ansdröcklich nach

Ilygiii IS 'eoliortibu.s ilccimis ibi (eufleutilnis

deci ma aa appetlata est', versetzt er mit Murtjutu'dt

naeh dem Punkte, wo das Prfttorinm liegt, und

die portu praetoria nach der Seite, die am wei-

testen von> T'ractoriiiiu entfernt ist.*} Vgl. /.iir

Sache F. liunkei, das ultrümisclie Lagtr uaeh

Polybins, N. J. f. P. 128, 865 and Schiller in J.

Mfdicrs HaiullHich der kh««. Altertomsw. IV 2, 735.

Ka|>. II schildert den l?aii rl<>s La^^'ers, die .\iis-

schaclitung des Grubeus, diis Aufwerl'eu der Wälle

(hier giebt M. sn wenig), das Anfriehten der

Zelte, die Verpflegung iler Truppen und den

Waehtdienst. 80 liegt wohl ein Vcrselu-n »ub r

ein Druckfehler vor; sttUt 8 .Mark ist vielleicht

zu lesen 3 H8. Denn ein modins Weisen bat in

gewöhnlichen Zeiten in Italien nie 3 Mark kostet.

Nacli C;ic. verr. I 80 zahlt man dafür >, nach III IHH

bis 4 HS; nach Iii 174 kostet der medimuus,

also 6 modü, 15 HS.

Auffüllend ist, dals M. filr Poljbius' V.v'A >o viel

vou römischen Kohorten spricht. Kaji. III han-

delt Uber die Üefestigimg der Stuudlager, über

das GesehQtswesen, Iber das ESzenieren, das

Sanität^sweseu uud die Militärjustiz, über die

Verleihung vou Ehreuzeicben uud die Holdzahlung.

Der Verf. hat ofienbar der lesenden Jugend viel

bieten wollen and dedialb manches herangemgen,

wa.s seinem Thema etwas fern liegt.

Kap. IV scheint mir am besten gelungen 7,n

sein. M. schüdert zuerst die Lagerbauteu der

Prätorianer nnd leigt dann an dem Beispiele von

Lambiris, welche Kcdeutnng die Standlager der

Legionen mnl ihre (iarnisonen für die < irenzliinder

gehabt, welche Entwicklung die Lagerstüdte ge-

•| M;ir>iniin)t «Inickf ^-irli .m ilcr .Stelle, wo pr dit'sfii

tii^gr'ustauil Lx^liaudelt (roui. Staatsvt^rwalt. IM), ziem-

licli vursichtig ms. Ib Aiuii. U hiitte ur «Iure sagen sollen:

'Kichtigor wirc es gewesen, sieh an die £rwfthniuig des

'praetorivm' (st. qnnest4>riuni) ss halten.* Timm qnaest«>-

riiiiii iiml |jriii't(iriniii W'-lti'U iiaili I'idyliiii- halt

ciiMudur; «laf« sie in ilcr Niihu der portu ilueuiuana »ich

bsflndsB, mttfste Jlsniaaidl eist achweuen.
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nommen haben. Dem limes zwischen Kbeiu uiul

Donau hätte er eiuige Worte mehr widmen luUen;

nmu gewinnt vou der eigfiiartiRcn Aiilnge, die

ans so nahe angebt, kein deutliclics Uild.

Im gamsea hat M. den vielfuch heiklen uud

Qbemll zeratrenien Stoff flmfiiig smtammengetnigen
ntiil fj[e!-clii< k( verwcrtot; dudurch, dals er manche,

nicht direkt zur Sm lir« gehörige Ptmkte des Kriegs-

wesens behandelt, git-ht er einen hübschen Über-

blick fa^t über die gesamte EntwieUang des r5mi-

schen Hciti s. Itii;» Scliük'r. selbst die weniger streb-

samen, werden das Ueftcbeu mit Vergnügen lesen.

Dresdeu-N. Mti Hankel.

Aemilins de Oeyto, Stmlia Thcognidea. Diasert.

iiiaug. Argentorat 1892. 74 S.

Unter den Dberresten lyrischer Poesie, die

einen Einbliek ia das politische oad MsiBle Leben
der (triechen vor den Perserkriegen gewährt ii,

nehmen tlie Elegieeu des Theoguis an Umfang
and Inhalt den ersten VMx ein. Der Wert
dieser Sammlnng wird nur dadurch beeinträch-

tigt. (l,'d'-> sie cinrrM'ir-t unvoilstiindig ist und mög-
licherweise uuiuche charakteristische Züge nicht

oder nor unrollkommen mm Aasdmeke bringt,

ADdeneits nMhweiülicb manches and Tielleicht

TieleB enthalt, was den Namon des megorischen
Aristokraten mit l^nrecht trügt.

Um aas der getrShien OberKelerang das Bild

des Dichters möglichst getum lu'r/.nst.'lltii, hat

der Verf. den allein richtigen Wt-g eingeschlagen,

indem er untersucht, welche \ oretellungen von
Theognis and welohe praktisohen Zwecke die

Entstehung der erhaltenen Sammlttug bestimmt
haben. Treffend legt er dar. welche Rulle

Theognis in den moralischen Diskussionen der

Sophisten nnd ilteren Sokratiker gespielt bat.

Seine Ausführungen »ind deshalb von besonderem
Werte, weil sie erklären, wie Theognis. der in

den ihm zuverliisaig gehörigen \'ersen nichts we-
n^r als eine moralisohe Tendemt zeigt, doch
schon in der klassischen Zeit in th-n [{nf eines

Moralpredigers kommen konnte. Er ist eben

schon im fünften Jahrhundert zu Zwecken aus-

gebentet worden, die ihm selbst ToUig fernlagen.

.\n<'li vun den einzelneu Kombinationen, die (Jeyso

aufstellt, sind viele mindestens bi'aehtenswert. So

verwertet er mehrfach mit Erfolg curipideische

Verse; die schon von anderen geaarserte Ver-

mutung, das in den Stob.-ui>liandschriflen Xeno-
phon zugesclirieliene Ihioli über Theognis sei

identisch mit der gleiclmamigeu Schrift de» Auti-

stbenes, urird S. 45 aar Evidens erhoben.

Im zweiten Teile seiner Dissertation unter-

nimmt ee Verf., ansgehead von Sehneidewins An-

sicht, den Charakter und die Grenzen der ver-

schiedenen Siimmluugeu, aus denen der heutige

Theoguistext zusummeugewachsen ist, neu sa be»

stimmen, Hit Reeht legt er darauf Gewieht,

diifs viele der erhaltenen (^.iodichtc nicht zxmi Ge-

branch l>eim Moralunterricht, soudern nur zum
Vortrag bei Gelagen gedient haben köanco. Ob
er aber auch mit der Annahme, die erste der

Saintnlnngen sei ansschliei'slieh fiir den Unterricht,

die zweite uusschliefslich für Geselligkeit bestimmt

gewesen, dos Richtige trifft, mSohto ich besweifeln.

Denn die erste enthält vieles, was nichts mit

Moral, die zweite vielei*, was niebf> mit Kei)en<<-

genufs zu thnn hat. Die Mischung verschieden-

artiger Bestandteile in denselben Sammlungen ist

kaum erklärlich, wenn jede von ihrem ersten Ur-
heber bereirs ihre jetzige *!estiiU erlialten hat.

Sie macht keine Schwierigkeiten, wenn wir an-

nehmen, dafs beide im Laufe der Zeit Aber ihren

ursprünglichen ISestaud hinausgewachsen sind and
fremdartige Stücke aufgenommen haben. Wer
von dieser Annahme ausgeht, wird den äuTseren

Merkmalen, nach denen Schneidewin die Grenae
der beiden Sammlungi» aog, mehr Oewieht bd«
legen al> den inneren, um deren willen GejflO von
8chnoidewin abweichL

Die Grenzen der dritten, nur im Hutinenras

erha'tenen Summlang, sind gegen jeden Zweifel

gesichert. Da sie, wie Verf. S. G(). ()7 treffend

darlegt, im Altertum weuig beachtet wurde, so

ist es natSrIicfa, dafs sie auch keine Dbenurbeitung

erfuhr uud einen einheitliehen Charakter bewahrt

hat. Sie kann in der Tliat nur. wie Verf. S. (;.')

aiistuhrt, zu heiteren Vorträgen gedient haben.

Anch das betont Geyso S. 66 treffend, daß dieie

Sammlung nicht« enthält, was erst in alexandri^

nischer 7eit entstanilen sein konnte. Wesiialb er

trotzdem auuimmt, dai's sie echte Bestandteile in

geringerem Maffle and weniger treu bewahrt habe

als die beiden ersten Sammlungen, ist nicht recht

deuiücli. A'iclleiclit geht Verf. auf diese Frage

in einer Fortsetzung seiner Untersuchungen ein,

die in mehr als einer Hinsicht so wQnsohen ist

Berlin. FrieArieh GüMT.

I.ibcr Catulli Bibliotheca<' .Marcianac Vftue-
tiarutn lieliotjrpica orte trij^iuta excmpUs namcro
sifftiatis exprimendnm caravitConstantinns Nigra.
Viir.Ii.: ]fs'.l3. 4.

I'ie bi'ilidrlu'ca Mjirciana in Venedig besitzt

eine Hs. des Catull (cod. Lat. LXXX, ciass. Xll>,

die schon wiederholt die Aufmerksamkeit der Ge-

L^iyiu^uu Ly Google
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lehrten auf sich gezogen hat (vgl. Kllis, praof.

ed. II, p. LI II und uämeutlich K. I*. Schulze,

Hermes 23, 567 f.). Dank der grofaartigen Ma-
üi^Teaz des Kgl. Italiemaoben Botschafters in

AVieu, Grafen Nif^ra. liogt sie nunmehr volbtäntlig

iu photograpbischer Nachbildung vur. Hr. Nigra

ist dnreh die tob grttodliehen Stadien vnd eoihter

BegnAternng (ur seinen liel>en!iwQrdigen Lands-

miuin zeugende Aiisgiihe der C'oma Berenice«

(Ifailaud deu Freunden des Dichten« bekannt.

Durah die vorliegende Poblikation hat er sieh an-

zweifelhaft Ansprüche anf den Dank der gesamten

philologischen Welt erworben. Das Faksimile ist

zunächst iu technischer Hinsicht ein wuhrea Kunst-

werk; aneh einer, d«r nie ron Oatnll gefaftri häA,

mnfs sich an diesem ]triichtigen, bis in die klein-

sten fclinzeliieiten klaren nnd getreuen iiilde der

flchün geechriebenen Hs. erfreuen. Aber es bat

aneh nnTeriehtliehen Wert f8r die CatolUbnehni^,

der dadurch nicht {geringer wird, dafs es zu

wesentlich negativen Ergebnissen iührt. Ich we-

nigstens meine, dafs man die Hoffiinngen, die

naob allem, was bekannt geworden, auf die Hs.

gesetzt werden durften, bedoutenil horabstimmen

ronfs. Vor allem in der FVage der Doppellesarten,

die toilwme reeta ria auf den alten Yeronensii

uurflekzofQhren schienen. Nin li dem Faksimile

kann c« ii;L!iili''!i •^';nr keiiiom ZwritVl unterliegen,

doli» diese Düppellesarten zum weitaus grülsten

Teile nieht vom Schreiber de« Codex, son-

dern ron ^l^itl'ror Hand mit bhi^^serer

Tinte geschrieben sind, also für den Wert

der Us. and ihrer Vorlage nicht das Geringste

beweisen; denn wir mOssen sie nun ab Varianten

betrachten, die sich ein BesItEer oder Leser des

cod. als Korrektxircn oder woiiig^stcns plausibel

»cbeiueude Lesarten ia sein Kxeinplar am Uande

oder swisehen den Zeilen eintmg. Und «war

scheint diese spätere Hund dieselbe, die der

besseren Cbersieht halber — hänfig zwischen den

Zeileu stehende Ü berschrifteu der einzelnen Ge-

dichte am Rande noeh einmal wiederholt bat.

Derselbe eifrige Leser gab bisweilen dnroh das

Zeichen V zu erkennen, dal's iliin der Znsamincn-

bang nicht klar sei oder etwas zu fehlen scheine.

8o naeh 68, 40, swiseben 68, 49—50 (wo ihm der

in V hier falschlich eingeschobene v. (is, k; ganz

unl»e<freiflich war), nach iIH, r)"2 nnd sonst. Und

wenn er dasselbe Zeichen hinter G'J, 13 setzt, so

ist man Teronoht anxnnebmen, ihm sei der in

V fehlende t. 1-1 (etwa durch Murets Ausgabe)

beknnnt gewesen. Ebenso giebt er (14, Ii zu er-

kennen, ilais ihm der Text nicht richtig scheint

(die Verbesserniig von FasiüiHco.s findet er ja auch

irgendwo und trügt sie ein). Es ist klar, dals

alle Ton dieser Haad herrOhrenden Doppellesarten

bei Beortoilm^ des dnlt'x ;uis/us< lieideu sind;

denn mögen sie nnn mir iI ' umi in liO ül)ereiu-

stinimeu oder nicht, beweisen kann man mit ihnen

nidits. Nor dtsjenlgm also, in denen man sieher

die Hand des Hclireibers der Hs. erkennt, kommen
Iiier in f^eiracht — diese aber sind ganz gering

au Zahl uud sagen uns nichts Neues. Charakte-

ristisch ist, was wir bei 64, 28 sehen. Hier hat

die Hand des Schreibers selbst zn dem im Texte

stellenden unverständlichen nfcline (so V) ara Rande

geschrieben ul uepiine, danel>eu aber die oben

eharakterisierto spatere Hand oT nwtüne. Mag
darin nun wirklich der von Itali versuchte inter-

polierende Emendatiünsversueh Nepluiiiue stecken

oder nicht; einen Beweis für die Echtheit dieser

Lesart wird jetit sebwerlieh noch jemand ans

unserer Iis. herleiten wollen. Auch in einigen

anderen Doppellesarten liilst sich die erste Hand

erkennen (z. B. 2, 13 aV uft/ata; 36, 1*2 ul ydtUhi;

39, 4 a\ in^ä; wohl aaoh 1, 8 al wMt), aber «e

ist nur eine sehr kleine .Mindcnsahl. Doch geniig

für jetzt! Eingebender wird über die Frage iu

Jahresb. f. Altertamsw. zn handeln sein.

Auch sonst stellen sich manche Einzelheiten

dueh in etwas ninlerem Lichte dar, als man bis-

her annehmen muiiite. So schrieb die spätere

Hand 53, 4 entschieden inaaiiM, nicht manxua.

•23, 1 lese ich /"«r, /. 64, 844 steht über teiien

nicht al Ifiirii, sondern teu/'n. I>n(s ((/' luauli

68, 11 zu GuDsteu der Lesart Mauli zu deuten

sei, ist gewilk nnwahrseheinlieb, da t. 54 maulia

allgemein — auch in unserer Iis. — uberliefert

i-^l. i>er Untersuchung wert wäre, wie viele

DojtpellesiU'teu, soweit sie gute Emcudationeu

bieten, aus dem Florentiner Lanrenlaanns (Bllis,

praef. ed. H, p. LIIT) stammen; bei 28, 1*2 vi-rpu

iü], IS prf alatü liegt doch anscheinend Konta-

mination vor. 53, 5 könnte die spätere Uiind

mit ihrem al aatapfwUü fDr steh eionelmien, wenn
man sie nicht naeh allem bisherigen im Verdachte

haben miilste. dals sie wie andere f — sogar in

derselben (Orthographie, vgl. Ellis z. St. — aus

Seneca Rhetor (p. 332 Kielsling) schöpfte; aaoh

diese Stelle ist also auszuscheiden. 31, 5 lese

ich thituia, wa.s ofiFenbar in V stand, nicht thuniä.

64, 109 cü eius wie V und viele g. tili, i>3 ist

soviel sieher, dafs die Hs. nicht das richtige

Ui-idnlum hat. Nigra (Ia chioma dl ßerenice

p. 174) notiert Viridiihim — vielleicht riclitig.

Doch ist auch möglich, dal's ein etwas verzogenes
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n einem ri flieh nähert nnd, wie in T, Vindulwn

zu lesen ist Daifs in il« r ]h. nicht nur V voka-

lisch ist, sondorn ancli iimj^n'kolirt kniisonaiitisirh

sein kann, lehrt i. Ii. GH, M. Ö4, 2 iutiäiag, nicht

hvmdia$, gleich Y — a t. w.

Der Coilcx Vonetus gebort nuter »lio Zahl der

von <l(*u Itali des 15. Jnhrh. .stark interpoliert i-ii

iHul diircbkorrigiertcn Hss., gebt nur durch wahr-

mheinKeh viele ZwisehengUeder aaf den Veroneoflis

MUrOck. ht alrio, wenn es darauf ankommt, diesen

zn rekonstruieren, mit (jü nicht von ferne zu

vergleichen. Immerhin nimmt er unter dou inter-

polati eine henrorragende und «q^eaartige Stellung

ein. Dem Herausgeber gebührt der Dank der

Wissenseliuft «liifür. dal's er es uns niüglich ge-

macht hat, die ils. als eine interesnante, wenn

aueh durchaus BekundSre Texteaqnelle su

erkennen und ilirer Über- wie Untemehätsong in

gleicher Weise aus dem W^e sn geheu.

Berlin. Hugo Magnus.

W. Deecke, Lateinische Schulgrainmatik. Ikrliii,

Calvarf u. Co. 1893. 300 8. S,40 JL Dexa
Krläuterungeii zur Lateinischen Seliiilqrani-

luutik vuu \V. Deeckc. licrlin, Ciilvary u. Co.

1893. 477 S. 4,80.4:

Nüclulem Männer wie Fügner, (Jersteneeker,

Uej-uaelier, .'^cUmalz, i'. Caucr ^^li ph W. 181(2, 07;$)

die leidige Kürzungswut, welche in nenerea latei-

niecben >Schnlgrummatiken wahre Orgien gefeiert

liat, gebiilireiid abgefVrtij^'t halten, iüt e-< eine

Freude, wieder uiumal eine neue lut. (u-atnaiatik

KU finden, welche nicht jenem traurigen Zuge der

Zeit folgt und Iii di n .Vnspmch auf Daseinfl-

ben'chtignng dadurrli erlieht, dal's sie den 'neuen

Lchr^diinen entsprechcud möglichst kurz gehalten

aei\ Dies ist ja allerdings die Losung des Tages,

sagt P. Cfeuer a. u. O., man übt in der Verfer-

tigung von .'^chulgraminatikeu eine Art 8nb-

miflsionsTorluhrcu: immer derjenige hofft den Zu-

scIÜHg bei der Eiufnhmng xu erhalten, der es

noch um ein paar Seit^m Idlliger thut als seiu

Vorgänger. Mau meint dadurch die F^ela>tiing

der Schüler zu vermindern und mau erreicht

genau das Gegenteil. Denn je mehr eine Gram-
matik auf das sog. Uueutbehrlicli.' In hrrinkt

wird, desto entschiedener fordert der Lelin r, dafs

dies Uueutbehrlichc nun auch wirklich alles ge-

lernt werde. Thatdehlieh herrsehte in der Zeit

des alten Zurnjit mit seiner behaglichen Preite

und Ausführlichkeit weniger Überspannung mit

grammatischer Paukerci als in der mudurueu Ära
des noch immer von neuem sieh Terdnnnendeu

Ellendt-Sejffert. Der Sehnler soll nicht, wenn

er 85 Seiten Syntax weiA, sieh einbilden, dals

er nun bis auf den Grund der Sprachkenutnn

geschöpft habe. Kine (iranimatik fiir die oberen

Klassen ist nicht blol's Lerubuch, nicht einmal in

erst» Linie Lembuoh, sondern tot allem Naeb-
|

schlttgebueh. Wir hoffen, dafs diese von <.'auer
|

hii'r ausgesprochene und von einsichtigen Sehiü-
|

müuueru geteilte Überzeugung endlich von deu

kfimngswfitigen Orammatikeni behenngt werden

wird. Bs ist die höchste Zät| dab es geschieht:

denn wie soll der Schüler von einer Sprache

denken, «lic ihm aus seiner (irammutik in so öder

Tabellenfbrm und absehreo^der Langweiligkeit

eutgegeutriti, wenn diese kurzgefafste (.>rumuiatik

alles wissenschaftliehen (iehaltes bar mit ilireui

dürren Kuocheugerüst den Geist der Sprache ge-

waltsam austreibt! Auch ein Skelett mag ja Ar
den Schüler instruktiv sein, aber die meisten

werden es nur mit stillem (irauseu betrachten.

Die neue Schulgrammatik Deeckee bietet dmrch

den Namen ihrea Terfisssan die GesriUir« dafii der

Oeist der Wissen-cliaft in ihr waltet, dafs sie deu

Schüler weniger auswendig zu lernen als zu denken,

nacbzudeuken und solbetthUig zn arb«nteu zwingt;

der Name des Verf. bürgt auch daAr, dals vom

wisseuschaftlicheu Standpunkte aus nur zuver-

lässiges Material durgeboten und in einer Form
ausgearbeitet vorliegt, die tot dem Forum jeder

Kritik bestehen kann. Kine 40jährige UnterrichtB-

praxis und eine vieljälirige Arbeit im Dienste der

Ut. grammatischen Wissenschaft mulsteu gerade

SU solchem Werke den Verf. beföhigeu. Je mehr

mau als Grammatiker diese Grammatik stndiert,

desto mehr gef7Lllt hii-: alles ist vorgfliltig gefeilt

und gediegen, klar uud siiu^er lierausgoarbeitet.

Anders mda das Urteil vom pädagugischen Stand-

punkte aus lauten. Verf. thut einen kühnen,

zunächst befremdenden Sehritt: er fiihrt zum

ersten Male in einer lut. Sehulgrummutik mit

aller Strenge die deutsche Terminologie dnrdi;

nur spezifisch Int. Bildungen wie Deponens,

rundivum, Snjiinum sind erhalten, ."^o verwirk-

licht er einen Lieblingswunseh Ibtrueuutau»,

welcher in seinen VorsehlSgen in einer Parallel»

grammatik der Schal8)>rachen auf dieser Hahn

voniugcgangeu ist. Man lernt also hier den

Werfall der Neimwörter, ihre füuf liicguugeu wie

ihre Gesohlechtsbiegnng, die Thätigkeite- und

Leidensart liinbezüglicher bezw. nichthinbezüg-

licher Zeitwörter, den Wenfall mit Dingform und

den unuldiäugigeu Woherfall. Vom nationalen

Standpunkte aus kann man diesen Sdiritt mit

CVeuden begrüTsen, aber rom padagogiaehea er-
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hobli<'he BefU-iikpii nicht unterdrücken. Denn

1. ist ilicse N'eubenenauDg vielfach recht na-

bequeiu, z. B. § 350 'Der Satzgegensfaind dfls

Weufall mit Dingform kann nur fehlen' — § 371

'für tVw geRenwirklltho Vorver<Tan<^ciibfit der Möfj;-

lichkeit tritt die Diugforui der \'ergaugeubeit der

vmaehrmbenden Abwandlnng ein* — § 458 SehlnJs:

'Über faccrc = fingere, iuducere mit dem Wenf.

des Miht'hv. d. Geg. d. Thät. und der Dingform

d. LfideDsart 8.' u. 8. w. Diese Schwerfälligkeit

dM Aasdmoki kt jedenfiiUs keine Zeitenparnis

weder beim ^«reefaen noch beim Schreiben, und

Zeit haben wir beute weniger als je übrig.

2. Kaim man diese Terminologie scheu dem Vor-

sdifller mitteilend Wenn nieht, w> mnle der

Sextaner nmlerneu. Umlernen muüs aber auch

der, welcher von einer Anatalt auf die andere

fibergolit. E» wird ihm sauer werden, sich iii die

neue Art einsnleben. 3. Diese Terminolof^e ist

nnrdann annchinl)ar, wenn alle Schulgramraatikon.

andl die deutsche, französinche, engliüche sie glcich-

mnTng ciurühren — und dies möfste von oben her

ent befohlen werden, sonst ist wenig Aoasieht

dafür. Weilit aber llirc Ihirchniliriing mir auf

die lat. Grammatik beschränkt, so entsteht, wenn

nicht gerade eine Yerwirrnng, so dooh eine nn-

nQtse Beschwernog. Man kann jedes Fremdwort

weit eher verdciitHobi'H und fiitbi'lnürli inacben,

als solche iuteruatioualeu grammatischen termini

der WiMenschnft. Erst mfifste die dentsche Gram-

matik von ihnen ill^j; laein gereinigt sein nnd sie

8ell)st inüfsten durcli laugjiilirii^e < Jewöhnung sieb

fest eingebürgert haben, ehe ein solcher Schritt

zn ihrer Beseitigung in der lat. Orammntik mit

einiger Aussicht auf Erfolg unteruouiiuen wird.

4. Die neue Uoneniiung dürfte iiucli au sieb nicht

durchweg gebilligt: werden. Sie nötigt zu Pluraleu

wie 'Gegenwarten, Znknnften* § 99; der denteche

Krsatz deckt nicht immer voll den Begriff wie

'Znstandsnamen' (— Abstracta), 'Wolierfall' (= Ab-

lativus), SU dal's ein 'Woherfall des .Mittels' nötig

wird; 'Satzgegenstand* (= Sabjekt), 'Ergansnug'

(= Objekt), 80 dafs der tji ii. objectivus zum 'Wes-

fall der Ergänznnu:' wird, (it nule diese .Schwie-

rigkeit, den pusr^eudeu und bequemen deutschen

Ersata so finden, hat alle Freunde der Sacke

bisher noch immer von systematischem Vorgehen

abgeschreckt nnd jeden Erfolg vereitelt; wir

fürchteu ihiher, es wird diesem Versuche nicht

besser erg^en nnd diese Übereilung wird der

Aufnahme der sonst vortrefflichen und unseren

I.elirplänen vv«di! entsprechenden Arbeit Deeokes

hiuderlich werden.

MaiK'bor wird freilich auch finden, dids sie zu

doktrinär gehalten ist: liist alles liegelu und Er-

Mirongen, wenig, oft gar keine Bei^iele. Verf.

geht nändich vou dem Standiuinkt aus, es sei

betiser, dal's der Schüler die Paradigmen selbstän-

dig entwickelt, als dafs er sie gedruckt vorfindet.

Daher kein eimigea aohataBtiTiscbes Paradigma

tler I.— III. Deklination, bei der II. Deklination

— und das ist eine nicht glückliche Anordnung —
ist nur acer, acrh, aere., eelu$ nnd TOilier bvtuu,

o, um dnrehdekliniert Kein einziges Verbnm,

nicht einmal amo ist ganz durchkouj agiert. Stjitt

der die llegol veranschauliclieudeu Beispiele in

der Syntax sind in der Kegel nur einselue phrasen-

hafte Verbindungen der Nomina und Verba ein-

gestreut und diese vielfacli selbstgebildeten, der

Kbusseulektüre nicht eutnommeuen Belege ver-

schwinden an sehr im Texte, fiillen nieht in die

Ai^n. Dieser Mangel an Übersichtlichkeit ist

für den Anfänger namontlieb in der Deklination

störend. In der Formenlehre herrscht ülierliaupt

das llegelwesen an sehr vor, die Hauptsachen

treten nicht genug hervor, das Ortsgedäehtnia

des Schülers wird nieht genügend unterstützt ; der

Schüler findet auch uar schwer bereits vorge-

kommene Sachen ans dw Maaae wieder heraus,

da z. B. beim (leschlccht der Hauptwörter auch

das Sehhir-rcijister ilm im Stiche läfst. Und die

Ueschlechtüregelu selbst lierseu sich mehr verein-

foehen. Aneh fnr die ganze oratio obliqna bat

die Grammatik nicht ein einziges Beispiel; nur

die fiir den LclmT bestimmten 'Krlfiutcrungeii'

geiien solche. Mau kauu aber diese Methode mit

dem Hinweis auf die nenen Lebrplane verteidigen,

welche Einübung der Kegeln an d<'m durch die

Lektüre gebotenen Material vorschreiben. Dem
Lehrer wird freilich seine Arbeit erheldich er-

sehwert, scheint dodi zweekmursiger, dafii

eine lat. Ctrammatik das Obnngsmaterial, aus der

Klasseulektüre selbst geechSpft, jdler Kegel vor-

ausschickt, um die Induktion zu erleichtern, und

dami^ jedwnmt eigene Anschauung von der An-
wendung der Kegeln dem Schüler bei dem Auf-

fassen, Behalten und Wiederiioleu dcr>elben zu

Hilfe kommt. Miudesteus sollte überall für die

wieht^iien Regeb ein Hosterbeispiel da sein.

Überhaupt kann num für die Anschauung nicht

leicht zu viel thun; hier geseliielit viel zu wenig.

Nur bei solchem Verzicht nn«l durch Verzicht

auf die Wortbildungslehre, Metrik, PhModik und
grammatisch-.sfilistische Bemerkungen war CS mSg-
lich, auf 'i(it weitgedruckten 8eiten den Stoff zu

bewältigen. (.SckluTs folgt.)

Digiu^uu Ly Google
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Hugo Mnxik, ötoff und Mittel des Unterrichts
in den kUssischon Spraehon. I^dagogiscb*

diclaktisdie Hetrachlungcn, im Interesse für Sihtilu

und ScbQlcr. Krems a. D., 1893, F. Österreicher.

IT a. 79 8. IJL

EÜD in der Anlage nicht eben geechiektes Buch,

welches aher sehr gesunde Gedanken in sieh hii^.

Auch kauii inuii iliiii ii;u liriiliineii. iliifs es so eiit-

staudou ist, wie Bücher eigeuthcb eutstehen aollen.

Aas einer Rinhe von Sldnen vnd Notizen, die sieh

der Verf. gemacht hatte, je nach<]em ihn ein Ge-

danke angeregt hatte, ist sohliefslich ein BupH

gewurden. Entbehrt das Ganze nan auch des

Vomnges der Einheitliohkeil, so fehlt es doch

dem Eiuzehien nie an Sinn, Vei-staud und Klar-

heit. Man begegnet nirfi;i'nds einem ödeu Klappern

mit pädagogiücben Termiuis. Alles sind natürlich

entstandene, dem Verf ans der Praxis des ünter-

rielits ohne eitle (Quälerei erwachsfTi(> (Jeilanken.

hu Mittolpnnkte des Ganzen steht <li"r ViTKncli,

gleichsam diis Idealbild einer für Schüler be-

stimmten Ausgabe eines Sehnlklassikers ra ent-

werfen. [>azn gesellen sieli BetraohtongeD fiber

die rnterrichtszeit nnd iilu r die piissende I<age

der Ferien, über Uberbürdung der Lehrer aud
Schfller, fiber den Kanon der lateinischen Schnl-

lektflre. Was den letzten Punkt betrifft, so ver-

langt der Verf. vor allem, d.ifs Cieero den Mittel-

punkt des L nterrichtti im Lateinischen bilde. Er
klagt, daft der Ssterreichische Lehrplan diesem

viel zu wenig, den romischen Historikern zu viel

Zeit zuIlles^e. I.ivins selieiut für die Stnfe. anf

welcher er in Üstemich gelcscu wird, zu schwer;

Ballnsts eooinr. Oatit jedenftlb seheint ihm eine

für die Jagend durchaus unpii^siMiiIe Kost. uihI

von Tncitus redet er auch niclit gerade mit

Kuthnsiasuius. Er hält es für verkehrt, die

KlaesikerlektOre so einer dienenden Magd des

Gesehiclitsunti'rrichts zu machen. Gegeu die Kon-
«entrntion hat er niehts, wenn sie sich ohne

Zwang, uhno Nachteile ergiebt. WUs »ci du»

aber fBr eine Konsentration mit der LiviodektBie

und der Lektüre des Sailust, bei der sich eine

Beziehung auf die (Jesehichte ja doeh nur auf

wenige Wochen, ja nur auf wenige Tage erstrecke I

Die griechisohe Lektfire streift er nnr flflehtag.

Nach den), was er anf dieser l-^eitc sagt, mnfs es

mit dem Griechischen auf den österreichischen

Gymnasien, anf diesen durch Honitz reorganisierten

Gymnasien, sehr schlimm stehen. Der Verfesser

schlägt vor, Deinostlicne< aufzugeben. Es hiefse,

sagt er, Bäume iu den Wald trageu, überhaupt

ein Wort so verlieren Uber das Unvermögen der

dortigen Schüler, diesen Hedoer zu verstehen und

sn er&Bsen, seine Bedentung anoh nur zn ahnen.

Ich habe in meinem Kreise die Erfiihmng ge-

macht, dafs niiseri' Schüler hier für Deinosthene-,

leicht zu gewinnen aud wohl fähig sind, seine

|)oKti8ehen Gedanken zn erfassen. Seine Gedanken
über das Ideal einer Schulansgabe, welche den

Hauptteil des Hnclies bilden, falst der \'erf. selbst

zum Schlulii so zusammen: 'Ein guter, branoh-

barer Text fSr Sefanlansgaben mnfs folgende Eigen«

Schäften aufweisen : Vermeidung aller in sittlichier

Beziehung anstiilsigen Stellen, möglichste Wahrung

der klassischen Latinitüt, leichte Lesbarkeit bei

sonst trenem AnsdilnA an die handsohriftliehe

Oberlieferung, Beachtung der Regeln über ilie

lateinische Orthographie, Korrektheit des Druckes;

iu der Vorrede, Einleitung uud im Auhaug Ein-

haltnng der TorgeschriebeneD deatBefaen Ortho-

graphie. Einheitlichkeit in der Schreibung der

Fremdwörter. Vollstiin<ligkeit des Verzeichnisses

von Eigennamen, Sorgfalt in der Ausführung von

Karten.* In einem hesonderen Absdinitte redet

er mit Zorn gegen die neuerdings entstandenen

.Sehßlerkonimentare. welche dem Scliüb r hübseli

gedruckt die N'okabclu vorlegen uud ihm üx uud

fertig die Obersetaong koostmieren. 'Hat man
denn darauf abgesehen, ruft er ans. ein uti-

seibstäiidlges. gedankenloses, rüeketimarkscliwaclies

Geschlecht herauzuzieheu, das immer uud immer

nach fremder Hilfe ansbliekt, das fremde G^
danken, die ihm hübsch klein vorgekaut nnd,

wiedcrkäutV Ein anderer Abschnitt handelt über

die Scbnlbücherfabrikatiou. Deu Schiuls bilden

Betraebtnngen aber die Notenskala der fleter»

reichischen Zeugnisse.

Grofs-Lichterfelde. 0. Weibenfols.

Dentsober Universitttskalender. 44. Ausgabe. Winter-
Semester 189S/94. tleraus^cßcben von Professor

Pr. V. Abcherson. II. Teil. Die Universitäten im
Deutschen Heich, in der Schweiz, den mssischca
Ostseoprovinzcn und östcrnicli. Berlin, Leonhard
Siniion. ISOH. 319 S. 2,50

Auch fiir diese neue \n>gabe des bewälirtru

und überall anorkiinntcu Buches siud dem llerru

Heraosgeber von allen Seiten so reiche Beitrige

zugegangen, dafs dt'iu Werke dit* gröfst^' Voll-

ständigkeit nnd Richtigkeit nachgerühmt werden

kann. Auch dieses Mal ist besonders auf die

Notisen fiber die stadentisohen Yermnignngeu

Mühe verwendet worden, so dafs auch dieser Teil

des Kalenders von annähernd gleicher Zuverlässig-

keit ist, wie der auf amiliche Materialieu gegrün-
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det«. Du3 Buch sei allen, die sich mit ukude-

mischcQ Verhältnisseu zu besohäftigeu habcu,

bestem emplohlen.

Au«M« tiWB ZcHsekrilleB.

Bttlletiu de cun cspond»nee hell^nique. XVII.

Jan.—April 189S.

S. 1—24 setzt y. B^rard seine Abluuidlnng Qhcr

Ti'^rA und die T<;.'i'atis fort uii<l li;iiulclt auf (IniiiJ

der Inscbriftt'n aud soDstiger Funde Ober die zur

Phjrle 'A^inSng and MntAluvutttg gehörigen Teilt

der Stadt (Stadion, Agora, Theater, Oynnasion).

Unter den Inschriften ist l)csundei-s intorcsBant n. 17,

wo von der vt»n I'ausan. VI II .'i.T.S erwähnten vcrgoMetcn

ApoUoD-Statuc die Bede Ut. n. 18 dialektisch: vifo:
Uqo^ h Sfuna ndrra, n. SO. Weibtnscbrift eines

Schausjuelers : erhalten ist mir die Aufz.ihlunt; scimT

Siege. Die Tragüdieo, in denen er dabei aufgetrel< n

ist, und Enripides' Orestes, Herakles, Elektra (.'r .

Acbeloos. Chaircmons A< liilleas und ein Drama des

Arehcstnitos, dessen Name verstümmelt ist. — S. 2Iy

—30. Loui- ('ou\ c, I n vase proIu-atti<iuo, veröffent-

licht auf Taf. 11 oud III eine grobe Amphora des

Mnsenms der Arcbflol. Oesellschaft in Athen (Coi-

limmn n. 116) aus riialenm, welche von Ilirsehfelil,

Kroker u. a. als (^efalsdit hezciehnet worden ist, weil

diekarikirte Darstellung; der Tiere nnd der gefltigcltcn

Figuren auf dem Halse verdiiehtig sehicn. Diese

beruht aber nnr auf dem rnf,M>sehick <les Vascnmalcrs,

und die Anijdiora iieliürt in die Klasse der von liöhlau

''frUhattisch" genannten Vason. — S. 31—34. F
Hiller von Gaertringen pvbHziert eine Inscbritt

von Mysten aas MaLjne'^ia. S. .U— :^<> besi.rieht

Theodor Reinach eine Insehrift au- rhok;ii;), \',i Khe
einen U^^a tt^g Mttnius/.ia;, einen I'rir-ti i I i (mftin

Massilia, nennt. Die Phokäcr hatten al!>o der Per>uni

fikation ihrer Kolonie Massilia einen Kult gestiftet.

Derseihe Manu w ird zu^deii h ßeunXtvs '/w'roji' i;e-

nannt^ ein hier zam ersten Male vorkommender dunkler

Ansdrack. — 8. 39—Sl. J. Ohamonard, Bas^relief

de Sondurhi. Das in einen rcNcii hvi Soiidurlu in

riirygien eiugemeifseitc Relief stellt dnen Mann auf

einem (lesjiami begleitet von zwei Reitern dar i.ilit;i Ii.

Tat'. IV). Der Kttostler scheint von I ykiscben und ky-

priseben Vorbfidem abhiingig y.n s<in; die ^rko-
pliagc von Amatliunt und Athicnu idincln aueh im

Gegenstand dem Relief, das also nicht über das 5.

Jabrliundert biiianfdatiert werden darf. — S. 52—60.
Maurice Ilolleau.x, Notes siir repijrajdiie et

riiistiiirc de Rho<les. handelt I. uher ilie Funktionen

der n'imischen intanitm. In der Diadoeheuzeit sind

die in$mdta$ die Vertreter der küuigliefaen Aotoriliit

in den Stftdten. Xhnlicb sind die in den Inschriften

viel genannten rhodisehcn tyurtidiin LVamte, welche

von Zeit zu Zeit in die Rhodos gehörigen Desitzungcn

wie die Insel Megistc oder Panamara abgesandt wurden,
wenn besondere rmstimde ihr F.insclireiteii erforderten.

II. Livins XXXIII IS nennt unter den llulfstruppen

des rhod. Strategen I'ansistralos aneli die Nisuetae;
der Nemo ist in Mnicsntac zu ändem, das Ethnikou

JUmeithft wird dnrcb eine Inschrift von Hugbla be-

zeugt. III. Nach Pol>b. XXXI 7, 6 kauften die Uho-

dier die Stadt Kanne« nra SOO Talente von den Ptole-

m.iern. Dmys.n vermutete mit Unrecht in dem Ptole-

mäer den IMiiiadelphos: um 197 v. Chr. stand Kaunos

[iDch unter ägyiitischcm ProtcktMiat, die rhodisehe

Annexion von Hannos fiült also nnter die Regierung

des Eiiiphanes oder Pbiloroetor. — 8, 69— 80 vcrw

öffenilirlit G. Millet 8 Bleisiegcl aus byzantinischer

Zeit mit luscbriften. — 8.80- 84. Jules Martha
publisiert anf Tkf. 1 eine tanogräisehe Terrakottafigur

des T.ouvre, einen pflügenden Bauer darstellend, vseleho

durch die Technik der einförmig rotbraunen Remalung

in das VII. .Tahrh v. Clir. gewiesen wird. Inter-

essant ist der Ptlug, der zu der von llesiod nipctöit

uQoiQoy genannten (rattung gehSrt — 8. 84— 121

teilt K. Leprand .'!.') Inschriften, darunter zwei ar-

ciiaischc, aus Truzcn mit. u. 1. auf zwei Seiten

einer runden Sinle, wdche unten einen Drelfuls trag;

fitiioitiim iikJt g'iuh ifO.it J-iijyitiKitd iiiur^o

lf,fi](fnöüfiu' ov yiiff autäig Ifi fityü(ioti iyd-orto.

Kti 1^99^ 9» S^ßtMVt 9(ütv Ivuii

n. II. Kleine Stele:

E89vfttiaf dHS^tixi, ä m nomv irol Tor ('hüv lotin

. . tw^ <düi-i(( im ).ai[ü\ olwröv,

X ist mit bewiebnet, daa Uvieniacbe Alphabet ge-

hört also, wie Kirclihoff richtig vermutet hat, gleich

den (Ibrigen Alidiabeteii der Akte zur westlichen (iruppe.

Der Schreiber der Insehrift bat oft S2 mit <) verwechselt,

z. B. SilSiMIN fUr olm>6v geschrieben, n. VII

Weibung an '.iornfug ^^wifiga. n. X. Weibnnp der

(\ceiiiooyoi und ;f(*r/<ä'/f c an die ^gwiffff«, womit nach

Legrand l'haidra gemeint ist. n. XVII l nennt den

<ÜviultJitoc IJonHÖmv. n. XXIV. Kbrendekret für

Eehilaös von Plataiai (\. .lahrli.). n XXVI. Pro-

.\enie<lekret für zwei I'ulyrrlienier. n. XXXI. Neues

Frai;iiicnt des Kdictnm Diocletiani CIL III p. 841.

u XXXII. Ein zweites ürucbstttck der trozouiscbon

Rcchnnngsnrkunde, Oauer Delect.' 6S. — 8. 131—1S4
teilt A. .Inubin die Inschrift cims Cold^ättduilS

aus einem Grabe von Kleutherna mit:

. tttftat uvnc ijii xai tfjrdUvfuci. - lAld jr(t pmi
xiiiliit^' tthi !i(ii> t.il (h'iiii xi>if(({)i<To^'

i(f d' tat, nvi d' iai; — Füg viög ilfu xui uiifunS

dtrtfotncc.

.\linlichi' (loldhleclK' sinil in den (Ir.'lbern von

Peteliu in Rruttium g<^nücn (C. I. lt. et Sic. i>3»).

Nach Comparettl bandet es sich nm AoMcOgo aus

or]diisclii';i rtnlicbten , welche man den l''.iii'_'c\v('ibten

mit ins (irab ;j:ib. Du' lii^i hrift v<ui Fleuiin rnu ist

als Zwiegespräch /uisihcu dmi Toten, der an den

Eingang zur Unterwelt kommt, und der heiligen Quelle

zu verstehen. — 8. Iii—128 veröffentlicht A. do
Riddcr einige Inschriften aus Thasos und Lemnos.

S. 129 -144. Salomon Itcinach, Le culosso

d'Apollon Dölos. Nach Platareh Nik. c. 3 hatten

die Naxicr eine kolossale Apollostatuc nach Delos gc-

weilit, welche durch eine umstürzende eherne Palme,

ein Weiligeschenk de« Niklas, zertrainnicrt wurde.

ßruchbtUckc diese« K<rio88e8 sind bis auf den bouligcn

Tag eriialteu, haben sich aber mit der Zeit Inmer-
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mehr viiTinu;<Tt. Die Zeitlmung eines Ilollilndcrs

aas dein 17. .lalirli. auf der Wiener Bibliothek, abgcb.

anr Taf. V VI, zeigt noch den Kopf, der IC,7^ schon

verschwunden W!ir. K. stellt die älteren neschrcibungen

Jiescr l'borrt'Stc seit dem 15. Jabrh. zusammen.

S. 145— 179. Tböuphile Uomolle, Ucmartioes bot

1a Chronologie do qadqnes ardtontes atMnfens, stellt

I. mittels der dclischcn M<tc der Sarajiis rriosfcr,

B.r.II. VI 350, die Roihciif. lgc der Ari lioutcu von 122

— f).') V. Cii. fest; snclit 2. /ahlreiche Lücken in der

Zwiücbcnperiodc von 122— 180 aaszaf&llen, 3. die

Chronologie der anf dem Stein C.I.A. III 1014

angeführten .Vn-liontcn zu i niiitti ln — S. 187. Narli-

richtea vom Institut do Corr. hell. — S. 180—218.
Nonvelles el Correspondanee.

Mitteilungen des kaiserlich Deutschen Archäo-
logischen InstitatS. •Alniaeke AbteDong. 1893.

Tin 1.

8.3^61. A.Mau, A usgraliungon vonPompcji
1891—99. Die Xordsoiti' der iufula V2 (s. Woclieii-

scfar. 1898 No. 40 S. lOdti) ontLillt einen Komplex
von 5 Wohnhausem (A

—

E)^ von denen 4 (A—^D),

vielleicht alle 5 in der letzten /i-it ein nesitzfiim ge-

bildet zu haben sdieiiien (l'hui auf laf. 1). Nur A
hat nach dem Erdbeben vom Jahre G3 einer Hekun-

atruktion bedurft. C geht auf Torrömiscbe Zeit oder

die erste Zeit der Koloide znrllck. Ton seinen Wand'
bildcrn ist eins uu^ der ersten Kaiser/oit im Texte

skizziert: eine üplerscene (?) in einem (iarten, dessen

Ilauptschmuek eine Bronzcstatnc des Herakles auf

einer Säule bildet. Die Wanddckoration des Tablinnms

in D cntbült 2 Medaillons mit den (S. 20 f. wieder-

gegebenen) Drustbildern lorbcerbekrilnztcr JOnglingc

von etwa 16 Jahren. Auf Tftfelcben an den Papier-

rollen, die bdde in den Htadeo halten, stehen die

NaineD Homerus uud l'laio. Mau erklärt sich f^egen

die Lesung iles let/terL-n Namens aU Supho und die

daiMS gezogene Renonnung der Köpfe lüs Virgil und
Horn: s. Woehcnschr. 18U2 No. 32/33 S. 896. Zu
den voluiiiiua kommen feine Verschiedenheiten der

r.ildiuii,' uixl des .Vuydrucks, die hier einen JUn^ding

mit philosophischen, dort einen mit poetischen lielgungen

eharakterisieron. ünberQbrt fimd sich in diesem Hanse
auch die Dekoratinii di s hiruriiim uud seine Aus-

stattung mit mehreren (inttirliiliiihcn etc. K ist

ein sehr stattliches Haus, dessen .Vnlaj^c aus vor-

rOmiscber Zeit stammt und dessen Baugcschicbte sich

zwei Jahrhunderte hindurch verfolgen liifst. Die letzte

Dekuralioii bezeugt folgende Inschrift im Stuck einer

Sdule des Pcristyls: Nerone Caemre Augutto \ Cotto

I^nUäo Cottißl. CO». (60 n. Chr.)
|
Vlfjidm Frbnf

rias
I
(/im solis lutm XIII SJ'!)

\
<hI-t XIII IX = XVI:

S. S. 97 der .Mitteiluugenj nuu(diiiaf) ( iimis, i' (iJ.

Febr.) nu)i(iltfiiifj Pampei». Die Konstruktion des

Daches aber dem viersäuligen Atrium und den
anliegenden Rflmnen, die in mehreren Skizzen ver*

deutlicht wird, bietet ein besondere* Intcn>-e. Von
den Violen WaudgeniiUden sei nur das auf Ö. 44 ab-

gebadete hier erwibnt: nadi dw Brobeniog TnijBa
durch Tferakles I)ittet Hesione diesen fftr ihren jugend-

lichen Bruder l'riajuus um tinadc. — S. 62—76.

£. Petersen TerOfTentlicbt auf Taf. II/III ein Sarko-

phagrclicf aus der Villa Cotiualo bei Sicna, früher

im Palazzo Chiffi in Rom, darstellend die neun
Mosen mit ihrer Mutter Miicmosyne. Sie musizieren

zum Teil und mit ihnen ein Knabe, wahrend ein

.Jüngling und ein Mann nntcr ihnen zuhören. Eine ein-

gehendere Vergleicboug dieses Denkmals von grioch.

Marmor nnd griech. Arbeit des 4. Jahrb. mit anderen
liifst den Verf. auf I'raxitclische Vorbililer sclilit fsois

.

— S. 76 - 7S. NV. .\ni< lung erweist, dafs sich im
Museum zu ralermo (No. 781) ein Fragment des
Parthenonfrieses befindet: der rechte Fufs der
Pcitho und ein Stttck vom Sessel der Aphrodite. —
S. 79 -94. Ol. Iltllsen erörtert zu einem genauen

Plane anf Taf. IV und einer Zeichnung im Text die

Lage des Comttium nnd seiner DenkmSler in der
rejiublikanischen Zeit. Das llaniitergi Imis ist \Nohl,

dal's das Cuniitium ein nacli den vier llimnielsgcgcndeu

oricntieiles templum war, ein Quadrat von ca. 65 m
Soitcnlilngc, dessen Westseite die Ostfront d(» Career,

dessen Nonlsoitc die; Rflekwündc der Tabcnicn an
der südlichen I-ingseite des Forum Juliiim bestimmen

lassen; seine SW-Kcke bildete vormutlicli das Setta'

eulrnn hinter dem ndrdHehen Durchgänge des Severus-

üogi'iis. - S. !'.') 1'7. 1!. Teterson, Funde, bi>

richtet über einige fragmentierte Skulpliin ii ans dem
Stadion des l'alatins, jetzt im Therniciiiini > um. —

-

8.98—104. Sitinngsprotokolle. 13. Jan. Löwjr
Ober etn Bruehstflek Tora PnrthenonfHes in Athen
(vom Kopf der .\phrudito). — 17. Febr. Petersen
Uber die Sarkophage von Sidon (mit Pbuiskizsw). —
17. Mira. Brmn'Fiier nnd Anftlelhmg seiner BOste
in der Bibliothek des Instituts. - 7 .\pril. Petersen
über einen für Narkissos erklarten Slatuenljpus. —
21. \\'T. Piililiensitzung wahrend der Anwesenheit

des deutschen KaiserpMres in Uom. Petersen ober

die Germanen in der rOmisehen Kimst (bes anf den
Darstellungen der columna Aureliaua).

Journal des savants, Juni.

S. 333-347. P. Janet, Geschichte der Sorbonne

nach Grterd, Nos adienx k 1a TieiHo Sorbonne. —
S. 347-354. II. Weil, Platonische Studien, knüpft

an Uonis Platüustudien und dessen chronologische

Tersncbe an. Schwierig ist die Stellung des Sjm-
))osion zwischen riiatlrus nnd l'hildon. Die Echtheit

des riiilcbos wird von Horn bestritten, wie die des

Meuexenos Ton ZclleT. DjBQ Menexenos nimmt Wcffl

in Schutz.

Hevne internationale de rcnseignemcnt, 7.

S. 49— 65. F. Collard, Gymnasium und ]Kida-

gogischcs Seminar in (liefseii (Schlufsj. Eingehender

Bericht über die Eiuricbtungeu und die Besdiältigong

der Seminnristan.

BMMikni'Tcnalehds yUltL fldvIllMk

Aristotlc's Constitution of .\thens bv ./. F.

Sandtf»: Amer. joiim. oj phil. 14 S. 226. Die an-

erkennende Anzeige bringt eine Ucihe von Berichti-

gungen und kritis<lieii l'x'nierkuugen. ./. // M'riijlit.

Auswahl aus Klassikern: Fr. Jinnier, ilerodot,

C, Büng», Xenophona Hellenika, H. von JJndntrt
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Xeuopbons Scliriflen, F. Dürbach, Xenoplions Aiia-

basis, K Bruhn, (iriech. Lesebuch f. 0 11, K. Hude,
Aristoteles, Staat der Athener, A. Langt, Yergih
Aeneis, ./. GoUivg, liivius, f,. Armfiirjauil , De viris

iHnstribu^ urbis Rmiia«», W. HWcA und C. G. Dvj-
ßtld, Eutropius: /i/ /< IT 37 8.1181-1188. KoUsktir-

aiueige von Fr. MülUr.
Baum an n, J., Votkssehnlen, bShere Schiden und

Univcrsit.ltcn . . .: Sjih R 18 S, JSI-JS?. Die Schrift,

eine Art Kultiir{.'esi iiiihte, eiilliiilt eine Meuge pia

desideria. K. Krüh.

Bergor-Le vrault, (). , Aunales des professcurs

des acad^mics et universitds alsacicnncs: Rer. 33/34
S. 1 1 7 f. Ausgezeichtict. 7'. de L.

Bernhard, J., La thäriaqne: licr. 33/34 S. 102.

Lobrad erwihnt von My.
Blomqnist, A. W., De genetivi apud Plautum

usu: Areil. f. lal. Lex.Ylll 3 S. 461 f. Selbständiger,

beacbtensverter Beitrag rar KasaaBynbuc ttbofbaspt.

F. GvOa/Hvn.
Bontrone, A., L'Algöric ctlaTunisie: Rer. 83/34

S. 104 f. Verdienstlich. ./. Touiain.

Bruun, II., Griechische KaostjgeMhichte: Rar.

88/84 8. 98-101. Ein reifes und reiches Werk in

«()lill)(>fn<>(li!,'nndcr AusstattniiK. S. lieinach.

ISuck, C. D., Der Vokalismus der oskiscben

Sprache: Aiuer. journ.
<)f

phü. 14 8. S84. Wird
gelobt von M. Warrm.

BoBoit, Crrieehisehe Staats- and Reehtsattertomer,

2. Aufl.: Bayer. Gi/mu. 7 S. 453-4.')6. Selir gnlmllich

und überall auf dem Standpunkt der jüugstcu Er^'ob-

nitse der Forschung. Melder.

Caesar de b. (1., zum Schuignhranch von Rlinu-

hard, 7. Aufl. von i". Herzog: WürU. Korr. 3/4 S.

108-172. Eine aorgiUtige nnd grOadUebe Lelatnng.

GroU,
Ans derHekale des Kallimaeboa. NaoeBnich-

sttkke heransg. von Tli. doviperz: JH.Z.Ü B. t033.
Ein (L'länzender Fund in vornehmer Ausgabe. K
ÜSaaf«.

1. CaTvadias, F., FoniUes d'Epidanro. 2. U.,

Fonilles de Lycosonra: LC. S.1 8. 11.')8- 1160. 1.

ist reieli an nrnrn Kr^'ubiiissen, i. enthiUt ebenbUs
ausgezeichnete Miltcilungcu. Ad. M—m.

Cic4ron, Bmtas par J. Mtrthtti Amer.jmrn. of
pkil. 14 S. 3;! 7. Wird anerkannt von .1/. Warreii.

Ciccronis epistuluruni 1. XVI cd. L. AUndel*-
tohn: DLZ. 83 8. 1087. Mit IVeudm an begm&cn.
y^. GurtilU

Doecke.W., Ijitehiisehe Schnfgramniatik nebst

ErlriiiteninKcn: Her. 3:5, 34 S. 1()'J-104. Einij-e Hc-

uiekkuQgcn, auch Uber das Etniskibchc, zu dem im

gaoMD anerkannten Werke macht V. Henry.
Eiter, De forma urbis lioniae deijuc Orbis

autiqui facie: ZUchr./. d. <i. 1 j'i S. 446-449. l'ber-

Httchendc Ucsnltatc. /. F. Mach.
Engelbrecht, A., Das Titelwesen bei den spJit-

lateintschen FIpistulographen: Areh.f. lat. /mcYIIH
S, 4t)7. Aus der sorgfältigen Arbeit werden der

Lt-.\ikogiaph, der l^xegct, der Kritiker und ih r Kultur-

historikor Nutzen ziehen.

EiQtnidov Bü»xiu. Tho ßacchac of Enripidcs

by R. Y. Tyrrell: NphJi. 18 S. 273-27(;. Die

Einleitung bohaiulelt oiugobond alle Fragen, der Test

ist sorgfaltig revidiert. J. SäzUr.
Fabia , P., Lee eonroee de Tadte dans les histdres

et les annale^; Jf/,.'n. :^437 8.350 f. WeriC TOD
hervorragender liedeutung.

l' owler, W. W., The city State of the C.reeks

and Itomans: Salr. 1975 S. 278. GrOndUch, iuter-

eseant nnd gut geschrieben.

Tiosiiel according to St. l,iik> l y //. R. Ileat-

ky: Stitr. 1975 S. 27H. Schulbuch. Viele Noten
sind Qbertittssig. Ebenda Gospel according to St.

Matthew by H. R. Heatleu.

lleroudas 1. ed. by F. G. Kenyon, 2. reo. W.
G. Rullierford, 3. Facsimile of papjrus, 4. ed.

Fr. Bueeheler, 5. ed. 0. Crutius nebst Untersuchaogen:

CtoMT. 7,7 8.814-318. 1. and 8. bitton gleiehMtig

crschcinea sollen. 2. hat die Kühnheit nhne die Vor-

sicht eines gnten Pioniers. Der Petroniauiscbc Stil

dw Obenetzung von 4. ist nielit unpassend, die An-
merkungen könnten ausfikhrlicher sein. 5. wird sehr

gelobt. (Anch ' andere Beitrüge zu U. werden neben

den genannten Arbeiten besprochen. ) Ji. A. Xt-il.

Die Mimiamhen des lleroudas. Ursg. u. erkl.

Toa lUekard MeiUtrt LCU 8.1149-1158.
Voll reielier Helehrung nnd Anregung. Cr.

Ilickie, W. .!„ drei'k-cnglisb Lcxicoii tu the New
Testament: 6<ifr. 1975 S. 278. Nützlich n. / iv ri issig.

Uistoria ApoUonii regia Tyri, it. rec. A. JÜea:
Arth.f. tat 1^.Vm S 8. 468. Eriieblieber Fortschritt.

Homer. 1. Seliul Wörterbuch zu Od nnd II. von

//. Kh' lino ; 1. Wörterbuch zu den b. Gedichten von
<!. Auteuricth, 6. Anfl.: Jiuyer. Gymu. 7 S. 435-436.

1. Lani^'^t bewährt. 2. Bedarf einer beeonderen
Erapfehlnng nicht. M. SeibeL

lloraz und seine Zeit, von Detto, S. AolL: H'ärtt.

Korr. 3/4 S. 191. Verbessert. Hg.
Gedankengang Horaslscber Oden, von F)r, Qtb-

hard: Württ. Korr.3/A 8.180-181. TMlbt dio 8»cbe
ins E.vtrem. Bender.

Ihne, Zur Ehrenrettung des Kaisers Tiberius,

ans dem Englischen von Schott'. Bayer. Gyum. 7

8. 456-458. Dankenswert. Rottmamer.
Lang, A., Homer and tlie Kpii : Cht.siir. 7,7 S.

318-322. Ein wirklich wichtiger Beitrag zur homcr.

Frage. A. Flau.

1. Lateinische Lese- und ('bnii'.'shüelier für Si \f i

bis Tertia . . . Von l'li, Kautzuiann, K. l'fatt und

T. Schmidt. 11. Teil: für Quinta. -2. Übung-bueh

für den grammatischen Unterricht im Latainisdiea be-

arbeitet TOn W. Ohler, Q. Schobert, K. Starm-
höfcl. II. THl: ftlr Quinta: Xp/iR. 18 S. 287 f.

Beide l ljungsbuelier sind mit Sorgfalt und Geschick

bi'arbeitet. Jt.

Murr, .L, Die Gottheit der Griechen als Natnr-

macbt: Gymnanum 15 S. 54G. luhaltsangabe. A.
Th. Cliri-it.

Afßi OQtdnif K»vat., Tonoyiitufia t^s d^x'"^
SnoQt^g.: NpliH. 18 8. 184. Ein sehr dankenswerter

Versuch. Weizsäcker.

Nordm oy er (i., De Octaviae fabula: lipkW.'A'i

S. 1169-1171. Mit den Ergebnisen der sorgsamen

Arbeit wird man sich meist einverstaadeo erklären.

JL l'eiper.
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OfidV Mctaiimriiliosos Hb. I cd. bv Dowdall:
Clamir. 7,7 S. S. 324. Fihlorhaft. F. (J. Owen

l'otcr. II., Pic Scriittorcs Ilistoriae Augustac:

A]p/t/2. 18 S. 2726-80. Eingehend gewOrdigt tod
J Pt»r.

IMiitarcb's Uonian qnestions, Ph. llollainrs

Irauslatiouä cd. hy Jevotu: Ciatsr. 7,7 S. 322f. W.
Ward* Fbwler maebt einige Avsstenangen an der

Einb-idini; do>' lIcr.uKgebnrs.

l'olybii llistoiiai: rrc. Fr. IlulUch Vol. II ed.

altera: ÜphW. 37 S. 11(12-1181. Sdir anerkennend

beaprocben voa A'. Jaeoby,

Prftparatlonen (A. Sit-Hntifr, J. A. Ranke,

E. Ihu hof, A. S'-hiru,, r. F. ilii.l j"/!.!,.!, , . .1. I rvlxrh)

:

Boll W. 'AI S. 115<J, 1181. kalluktivb«'.siim liuiig von

fr. MiUler.

l'iblifck, 0., Gcscbichic der nunisrlicn Diditnng

III: Z/.«-//r. /. </. (i;imu 7/» S. ljO-427. Gclchr-

siiinkcit iu Vervini^'unj; mit Sirln ilirit des üstbeiiMben

Urteila and DarstcUungstalont. 0. H'eifteitfeU.

1. Rebort, C, Scenen der Ilias nnn Althiopis

... 2. — , Die Nckjia dos Kfly^'uot: IH

S. 2liO-284. Von 1. wird der Inhalt aii|,'c«(ben, 2.

ist von hervormgcndor Beilrutung. F. IVriziiäckfr.

Römer, Ad., Die Notation der .Moxaniirinisdicn

Pliilolopcn bei den griechischen Dramatikern: Jipit II'.

37 S. 11 7.')- 11 78. Den Krgcbnisscn dos orsfon Tuilo*

kann man nicbt beipttichten, der Uanptteil ist reich

an trefflieben Beobaebtnngen. A. f.udwieh.

Ilriii>i li, II., CüUc'ctanoa iihil(iloL,'a, In rausi;i,'. vdii

K. W'rimn : U'ärlt. Korr. 3 4 S. 178-179. liirgt

viel aufopfernden Klcifs in sich. Meitzer.

RufTgioro, K. de, i^yllogo epigraphica orbis

Romani: IT. 37 S. 1179. Recht brauchbare

Samnilunu //. Srfiillt^.

Scbruibcr, Tb., Die hollcniscben Iteliefbilder

(Lief. S-9): BphW. 37 8. 1178. Tortrofflicb. A.

Drii'-kiK'r.

Sc liiilgrain niat ikcn , I.ateinlscbe. von 1. F
Hin;-), I J, .\ntl. von W'aijruer und Lowlnrn'; 2.

IKiiarre^ l.Tcil, 3. Anfl.; 2. A. WaUitck: Wiutt.

Korr. 8/4 S, 172-176. 1. Whrd die alten Freunde
bclialton niid sicherlich none gewinnen 2. Vcnliont in

aller Uilndcn zu sein. 3. ein eigenartiges l^ebr*,

nicht Nachscblagebncb. Gro(z.

SttdrSi L., P. Ovidii N'a^rini-^ niotaiiinr]di(i<;('on

librOS iinomodo nostmtt'^s mi ilii jiuctac imilati intcr-

pretatiquc sint: HphW.^l S. 1 UlG-rii;:». K.ich an

interessantem Material, aber ebne sclbstiLndigoFürderung

des Stoffes. H. f^teaU.
Suctonii de vila Cuesarnm liliri duo ed

by II. T.Peok; AcaJ. 1107 S. 71. Sehr brauchbares

Schnlbucb.

Tacitus (mit Ansscblnfs der (n'rmania), Jahrcs-

boriclit von (i. J;«//««»'«: /j.-,-l,r.
f.

</. <ti/iiiu. 7 8,

Tliielc. Vorlagen zu ( bor-i t/uiincn ins Lat. für

Prima: WürtL Korr. 3/4 S. 192. Brauchbar.

Toovvteiff Mmf^ym aai AlvxijfaJos noXtt$a-

/uö;: 'Eatla 36 8. 157 1 Sehr anerkennende Anzeige
von iS. 2i.

Urlichs, L. T., Grundlegung nnd Geschichte der
kla^sisilion .AltcrtnniNwisscnschaft. 2. Antl. von //.

Uriiclis {-. llund])uch der kl. AK I, I.): njt.', II'.

37 S 11711 17r). Hat durch die Oberubeitang ge-
wonnen. J/. Jlil tZ.

Weil mann, M., De wOtt particnlae nsn I?ero>

dotco, Thucydideo, Xono]diOoteo: Antfr. journ. of
phil. 14 S. 24Ü. Kutliiilt immerhin nützliche Angaben
aber die Grenwn des Gebranehs. B. L. Gäders-
leeice.

Mitteilnn?.

Die Maniliasbandtehrift su Madrid.

In No. 35 dieser Wochenschrift, S. 968 ff., weist

Üroiter auf I/iwes VeruliMi inin.!; der in der Madrider
Hibi. nac. unter 'M 31' verwaiirten Manilioshaud*
Schrift hin. Wenige werden bisher gcwufst halMD,
drtfs liüwes nnermüdlicbe Kraft audi dieser .Arbeit

sich einst unterzogen hat. Jene Mitteiluiiu ist dalier

mit I ivudi II zu bcgrQfsen; auch ich bin sichr dankbar
dafür, dcuu, obwohl ich nidit unmittelbar mit Manilins
m tbnn habe, wftnschte ich schon lanire den ersten
Teil des Al.itr. M 31 (Maiiilins) kenm n /ii lernen,

weil er von derselben Hand geschrielicn ist, wie der
zw eite, welcher von f. 64 an Statins' Silvcn'^ ent*

hält und für diese eine der wichtigsten Quellen unserer
Überlieferung darstellt. Lflwo hat auch die Silven

verglich, n,**) iniieni er tiic .Abweichungen der Iis.

mit Tinte iu eine Bähronsausgabe schrieb. Die genaue
ßekanntscliaft mit dieser Tergleiebnng machte es mir
sehr leicht, Lowes Kintrriue in .Tacohs ^faniliusaiisgabo

(tJottingcr Univ.-lübl. MS phiUd. 139) bis ins kleinste

genau zu versti hen. Mdtt, als ob das im allgerocinen

schwer w&ro: L&we schrieb dontlich, seine Iland ist

leserlich, selbst wo man Ihr die grofste Eile ansiebt.

Aber liii r im Maniüus ist die Vcrgleicliun:; mit /iem-

licb weichem liicistift gemacht, das Uucb ist erst

nachträglich eingebunden nnd dabei stark gepr«lst

worden, so dafs die EintnlL-e jrdi r s. ito sich auf
der gegenüberstehenden Si'itc hlaUer altgi drückt haben;
forner bat an wenigen Stollen <las Geschriebene durdi
Descbnoiden***) des oberen und unteren Randes go*
litten. Aus dem einen oder anderen dieser ümstftnde
erklären sidi wohl einiiri Mir>verstandnisso Breiters

a. a. <). und in den N. Jahrbb. f. Iii. l'b. 1893,
6. lieft, die ich im foliyienden richtig zn stdien snche;
ich halte dabei die AnordinniL' inm^, wie sie Breiter

in seinen beiden Vcroffcnilitliungcu gicbt, und bcnützo
di>' (ide;.;cnhcit, anch soost einige kleine Banerknagen
hinzuzufügen.

Woehensebr. No. 35, Sp. 96S: nicht p. 276, son-

dern p. 241 der Wicii. i- Sit/nimsberr. ISsO.

Nicht auf Bl. 1 steht 'G. Lüwe', sondern oben r.

auf ilcm vorderen weifsen Yorstobbl.

'

.Am Knde des Manilins steht unten auf pag. 19S

und 191»: 'die Ix'sarten der adn' (d. b. adnotatio

Jacobs) 'ganz mit der Kollation verglichen: Sdiiiifs

23. Sept. 79 kurz vor der Abreise (4. 45) nach

"I Kine X'Uansnbe dersdlH-n vin ilnr ßiltliotlieea

Ti'uloK'i iAn 1
1

w. rd« un nicbst^us zuiu Druck gieben.

"i iiiel /war eher als den MaaUlns: tkUnh
IS 1>->J.

"1 iMtz der (.jetzt .uisradierleii) l>k-istiftbeawrintng
uiiti;» auf dem Titelblatt: ,iiicht bciukneiden*.
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I/cipzig',*) Also eine Nacliprüfunia; auf rirtiml der von

Jacob unter tleni Text gegebenen liuiuls* liriftlicbcii

Lesart< n: I/^^wo setzte hier manehes nb bei zur Be-

kräfligong seiner ansdrQcklicli oder slillscbweigcnd

oben hn Text gemachten Angaben.
AiH frflht.Ti'ti HrsoliiribiiTiL'cn dov Iis. \v;ir ilic

That»aclic nicht zu «rkeniifii, daü f. 1 heraus-
gerissen sei. Dunk der Helehrung liierüber ist nun

der wunderliche Umstand erkUürt, dafs die Silven

f. 64 anfangen (also scheinbar nicht mit einer nctien

Lage nach 9
'/j leeren BlAttcrn!): f. G4 mtu'ste eiL'ent

lieh mit f. 65 bezeichnet werden, davor küunto Ma-
niiinfi sunt deo avf ihn folgenden leeren Blittem gerade

8 Quaternioncn ausmachen.

Nicht 'I.', sondern M " oben m. s. XVll etwa:'

n. 1. V. Dun 'Fapinii*, nicht niani.

Sp. 9*) l der Wochcnsclir. : Der Zettel mit dem
Faksimile von I'ofjgios Subskri])lion findet si<li ji t/t

auf dem hinteren Voi-st<>f>blatt ' angeklebt. I.iö\vc

flberschrcibt das Faksimile: *l<iac. X. 81 f. (f au»-

pntrieken) letxte 8eite\

Zu II 874 (vielmehr: unten auf S. s.l, nicht im

Uiiiblick auf eiuo Stelle, sondern mehrere Denhnch-

longen nisunmenfassend) heniMliI L.: *NB. V.^ u. L
«ehr~(Äo/ </. I ähulfh) dem Jfotr/

V, (Kscorialensis), wie Breiter meint, wird die Iis.

an der einzigen Stelle, die er him^r beibringt, IV. 63 t;

nicht genannt. I/wes Bcnicrkiin? steht am unteren

Rande von S. 148, iiiifserlich aul ki inen bestimmten
Vec'- bezogen, un<l ist teilweise we^'gesehuitteii, sie

entstand wahrscheinlich zunächst unter Berüclcsich-

tignng von Jacobe var. lect. za IV, 6S3 anf derselben

Seite und lautet:**) 'L V.***) C (auch (;?) luint

doch bei Korruptelen |da!-) I rsprilnglichc \icl mehr ver-

[dcrbtj zu haben [als] Mati.' Also hier steht C,

nicht £, und die letzten Worte besagen das Gegenteil

Ton dem, was Breiter gelesen hat.

Was 1,1 Avr (ilx-r willktlrliclie Wortzorteilmif; sagt,

Stellt ganz unten auf ä. 166 und bezieht sich keines-

wegs bloft anf den letalen Vers dieser Seit^ V, 87,
mit di ni <« «ocli nicht darch Zeichen in Betiehong
gesetzt ist.

V, 545 dantenepoB giebt LBwe angelrennt aas
dem Matr.

Sp. 965 der Wochcnschr.: Nach LSwes Dar-
stellung mufs man aniulimcii, dafs die heiilen Verse:

Tangit et etc. und Sexque etc. nicht dicht hinter
I, 611 stehen (was zu dem Irrtnm Anlab geben
würde, dafo sie mit den Versen 5fir> bis einschl. r,ii

zwischen den Versen 529 nnd rj.Jü stunden), sondern

hinter 5ü.'» und vor (Iii. Der Vers Sexi|uc etc. hat

dort, wo er das erste Mal vorkommt (nadi 566) aceli.

Ellfs N. A. Drackfehler statt N. M.
Sp. der Wochensclir.: das letzte Wort der

Z^e nach III, 159 giebt L. so wieder: amm^:^
Was TOT dem Zeidkeii:<vatdtt, kann «dir wohl einer

Vorlage nachgeUldet sein, in der ntaiin, na>n and

*) SO. Sept. isn war er in Orfmina: si^ Biegr.
Jahrb. f. AUertumsk. VI, 8w 6S.

••)
I j =- ürgiimtefl.

,
**^j Diemr Ponkt kau aieht 1 bedenttn, ist anch

ebwetiush Ansatz «tau oder n etwas andnea.

das r durch einen aberflOssigen Stricli am Ende ver-

schnörkelt war.

.lahrbb. f. kl. I'h. 189.3, S. 417. Wenn Brviter

sagt, die Iis. sei frOher im Escorial gewesen, so

schlierst er das wahrscheinlich einerseits ans joner

Lowcsclien Anmerkung auf S 14H - dii^cr Srhliifs

wird aber hinnillig durch das oben hiirüher IJcricli-

tete — , andererseits aus den r. oben auf dem Titel-

blatt mit Bleistift geschriebenen Worten: 'Kscoiial

13. Aug. 79.' Diese lassen sich aber wohl ganz ein-

fach so erklären, dafs L. das bestellte Exemplar des

Jacobschen ManUius, in das er die Kollation der

Madrider Hb. dnaotragen beabsichtigte, empfing, ah
er sich i^crade im Eaeorial aufhielt. M 31 u. X 81

hat die .Madrider Bibliothek mit /..ihlrei> hi ii anderen

llss. 'del S '- ('i)iido de Miranda' erworben.

Die Iis. M 31 beginnt nicht mit I, 82, sondern

mit 8». rt .
I. ns /,((/ »ie na-h liömi Natnram reram cMsjs,

</<« hoirekturea voh w,. A
171 letaque contractis.

SOn ausfrinus, iIit 2. md dft letzU Btiektt.

von m.^ ]iinitiijflugl.

843 Uterus partas<pie.

II 9 hitices: c aiu t. Am Anfang des IL Buchet
merkt L. an: 'die Korrekturen idnd m|*.

1 7 I I't <|iiae capricornus intcntnm qui (tfies «df
ilikiirzi 'p.sclir.j dirigit arcum.

2t>(t llaec ta fcrit libram caprieomns et fllnm.

III ii tlainmis ofnif Kurreltur

IV 491 4uinta .e. numero^ue condita uo (c — est;

ue tuMarnd wM dttrek Naekmaten der unveretan-

ileiien Vorlage ne^non est).

Zittau. MeriU Krohn.

TeneMuib ira «ncUeMMr Bldur.

A rg\ ria<l< s, J., ./lo^^iMftti tti \^Qtatoitiiovs

noitiutä. I. Athen, Ucbr. Pcrri. 48 S. 8.

Clerc, M., De rebus Thyaiirenorum oommentatio
epigraphica. l'aris, I'irard. 114S. 8.

('orpu^ insrrijitiiiouni iatinarum. I, 1. luscrip-

tioncs antiiiuissimae. Fast! consulares cura W. linibun
et dir. IJueUeu. Klogia cura TL Motimum et Chr.

HutiUen. Fasti anni Juliani cura TU. Momimen.
Ed. n. Betlio, Reimer. VI« 864 & 1I»L mit 5 Taf.

Corpus inscriptionamtatinamm. III, sappL fiisc.

III. lllyricnm. Pars IV. Pannonia inferior. K<1.

.4. de Doinaszewfki. Pars V, Pannonia siiperiur.

Ed. 0. llir^clijcld et .1. de Jtomuszcu-xki. Pars VI,

Noricom. £d. a i/t»cA/«U. Pars VII, Ractia. Ed.
0. Hmehfeld. Edictum Diocietlani. Constitntiones

iiü|K'rat .u uin. I»r civitatr: vrtrniiioruiii. Kd. 77/.

Moiniium. Ed. II. Berlin, Keiuier. S. 1669-203».
fd. JE 83.

Elser, K., Die I^ehre des ArUtofclfs über das
Wirken Gottes. HOnstei^ Aschendorff. VllI 228 S.

8. UC6.

T«M(«. BriaUMrt Dr. Vr. HaidM', B*rilit M. 4S, lüiiMMnltar
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Verlag der WeMmamwchen BaehlMidluiii Ir Berlin.

Soeb«n (fi'laii^ton zur Anagabe:

ARISTOTELES und ATHEN
VON

ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
2 Btnda gt.'». (VII V. 881, IV n. 428 K.) 20 Mark.

STIL UND TEXT
HER

nOAITEIA A0HNA1ÖN
. DES ARISTOTELES

VON

a. KAIBEL.
gr. 8'^ (VII 11. 277 S.) S M.iil

Neuester Verla« von Ferdinand Schöninpli \n Taderborn.

Sdiultz, Dr. Ferd., Lateinisches Übungsbuch
tili ilii iinionii) KliUKcn. I4. AnHare, Tollltlaflg amgcarbeit«! Ton

.r. WolMwoUeB*. U.1\bU. kart. ^ 0,8ü.

D118 Schill tziiche t}lmii|pibadi (fOr 8«zto nd <l«lnte beitismit) Vieffi

mm »olNUiiKlIy vor.

Herodot, iti Aiisnalil tilr den Scliului-lir.uiuli nrkliirt iiiul lier!iiis;rt<),'«'l>en von

I»r. r. Jlöi Miilil. (H,Lrl. Mit -l KarUrii. -JiCiS. K'. brosi-h. . 2,()().

Thukydides. ersCi's Biifli. F.rklürnnik' Au.'^gabe für il<'ii Scliiil- uiul Prival-

ffi briiurli nebst einer Kinleitnnj,' in die Thtlkjrdidt-s-l/jktUn; vuu Trul'. Dr.
¥. Malier. Mit einem Autian^: Litteratunmcliwei» au Thukydide.«.

288 S. gr. 8f». broMh. 2,40.

SdwhiHWak«. Mit Eisleitang ia die Thn^dideriektOre. 1,U0.

AiMwalil am doa Bn«lieni II, S. Hilft«, in. IT. T ani Tin. Im
Ansililu«.so an diu .^rhulaiuaabe der Bücher 1. U. 1—65. VI. nnd VII.

Von l'rof. Dr. F. MHIlir. Mit einer Einleitnnpr in die Thnkvdidcä-Uktürü.
:,'bd. Je. 1.2U

Ciceros >u^t^cnwttlllt«l Briefe. Fitr den Schulgebrauch mit siii-blichcn Fün-

l(-irnii;^en allen Heliieibea. Hanug: Ton Ihr* A* Lanir«>i < »lerli^lirer.

Mit 4 If'iKuren. gbd. l,4ti.

XBnophonS Hellaalea, in aiiHgewahlteB Abtdiaittea ailt aqiftasaadea In-

hAltsannliea nad Aaatarknngon für den Sehnlgobmodi Toa Prof. Vr. K.
»•efort. .ffc 1,40.

S. 0>6rtn»CT Vylf, H. Heyfeldw, Berlin SW.

Die Healion l^ei Eoraz.
Von

Dr. Wilhelm GAmoU,
OyauiBsiBlilin-ktor in 1.ii':;iilt7.

Beft It Tiere and IMbuuea — Hell S: Konaohigie — die Miiu,*-

KleidnnflT and Wobaaag ia dea \ ralioa — der Krieg — 8|K>{«m

(Scdic1it4.-n de.<i Hornx. l nnd (ictrftnke, HAfabceiten.

Seiten tr. 1^.«^ i
112 .Seitea H». 2.40.'«^

Die Hefte t a. 4 (ScUafi des Wericet) bsiiadea dcli ia Vorbereitaag.

t (iMftirn Tfrlig. H. ltjf<Met. Rdii SW.

Für den
dentech» ÜMtenfiAt

Bflr^ (OberMuw). JWjjpdM« M
deaiMtMa aafituwa aad Var-Äia dea obeiea Ktaaaea

litlnaaitBltaa. ^ßaje^
£MwtI (Oherkloer). Dar ««rt-
aahe MMi ia Priüa. Bei-
trige aar Methodik des deat-
MMn üaterrichtet aebet ]la-
teriaUeaaadDisp«nti<men.2.^

Deinhardt (OjnuiMial-Direktor).
Beftrioe nr WipositionsJehre.
Vür den dabraadi an hi'tberen

Lehranstalten. 4. Aull. l.M
G(thhivhfi<{er (Profeaswir). Die

Erklirang deutscher Scbrifl-

werke in den oberen Kla.s.<ien

höh. Lehriinüt. Grnndlinien za
einer Systenuitik. ij*.) . iL

Jtmtts (Di'rektori. Gruedzäge der
philosophische« Propädeutik,
Für iL (ii hr.im li an hid». Lehr-
anstalt, .'"i. Aiitl. Kart. 0,4üJI6
Musterstücke deatseherPraaa.

Kill LfM Imdi iiir die oberen
Kln!*.'<eii h<diererLehriiii*tjilfen.

2. Aiirt. Sauber ^<-h. .i . ff

— Proben altdeutscher Oiebtaai
im Urii^inal nnd in tibcr-

trauuiis-eii. Kart. l.Ui.if

Lmitii- ( Professor I. Deutsche
Poetik. Fnriiii iilehre der deut-

schen Diehikiiiisi. Nen bear-

beitet von U. .lonas. 5. Anf-
la^e. Kart. l.iRl . //

— Gnindrifs der Geschichte der
deutschen Litteratur für h<>her<-

|!ildiiiiir«aiistalten. Hi. .\nrtaice.

IJi vid.v |)r.L,l!rrI liold. \

— Kleine deutsche Sprachtebr«.
Heraus;:- V. Dr. L. Herthold.
4.'i. Anll. Kart, n j:, //

Dispositionen zu' deutschen Auf-

sätzen und Vorträgen t'Ur 'lie

ob. Klassen liidi. Lelirniistalti ii.

1. |:deh. 1, verbess. Alltl. "J I'

± ltdeb. .'!. vcHh ss. Ai.ll. .IL

JiiibiiM ;S< lnil-1 •iri kli.r I. StolTe

ZU deutschen Stiiübungen. Kiue
Sainiiiliiii^' Voll .Miisierstüekeii.

Kntwtirfen und Aiiti:nl>eu für
die OherkhiHs. hoher. Schulen.
•J. verbess. .\iifl. 1 ,

iVir/A r ' l'fiite-.sor . Aufgaben
aus klassischen Dichtern und
Schrinslellrrn zu deutschen
Aufsätzen u. Vortragen in diu
1 lu ri 11 Klassen böiien r Lehr-
aiislultdi. Aus üerliiier l'ro-

^•railillli'li ZU-aiiilMeiii;. stellt II.

s\ >l< m;iti«rli L'' 'inhe r. 1! . V.

l',:,;ur
I
rrnt. I. Der Vortrag

von Gedichten .iN lliMun^s-
niittel 11. s 1!« il> ntiiMi.' tiir il.

deutschen Unterricht. 1,50 ^tU

^= Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma T. 0. Waigel Nachf. in Leipzig bei, betr.

im Preise «rnlfsiglD Werlte tut dem Bebiele der Spraolikemle. =
B. Oaartaen Yolag, IL Herfdder, llerlin SW. Draek Toa fjeoabard iSaiioa, Berlia SW.



WOCHENSCHRIFT
rüB

KLASSISCHE PHILOLOGIE
HKRAUSUE(iKBKN VON

6£0UG ANDRESEN, HANS DRAHEIM
OWD

FRANZ HÄRDER.
teitk alte

rni»

10. .ralM'L'.ni; 11. i 1893. Ko. 44.

U. Krmii ttc, l.'i>rK>mi«"<iMU ilc la cite atlivuivuno
ff In ri (..niii- (llstlii-iii-n iKr. (.'•««) UU

A. Tb. (
' b r i « t, Zur_Kntgv iiiwr <lio

rR. Peppuflllti) im
Ib. ( ri ri « t, Mr r ntgv uiwr uio
Hvilvutunit flMiaMMnyra
HolnnorTKriUMdM StnSim m
EiiriiiMi'H.

W- Klourt'k. V« r^tlittua |

V. In« tarn, FUologi« clMaioAgrcea e latiua (Fr. H&nlt^r)

W. D«*ek«a Iifttebk Sofaulgnunmatik )

H. Kcirli, (<tiiiiit:Hlim;li iler latciiiiii<.lieu klciuentur-
KtilUtik für ilir- -"'r** Klniiirr daa bnnuuiwtiMheii
ftyiiiiinsiiuii» tiivi il«ai diittui Kon das Bcalgyiiixin-
Kitirn« lA. H»'<'kÄ*'y?

Nfui- ,)nhrbiu'b«T tiir l'hilnloj^ip iiinl l'iiilnenKik 6L
ZiMtsi lirit't tiir ilii- oKtoirpich. Uymiiiisira •">, Juni. —

Hl .'liii. r ]<h il< .1' " ' '"^r it" — HjUinBiilil 11*-

.iniiriuii <1<^ saxiiiit«, .lull. Ballettijio di Mcben-
l'»^ia V lifiiriii 1 >.t)tiiiita. 6. Mni. .«••••...
KMOIW« Vtri«i< iMit» ...*«*.... 1:^11

MMtüunftM: Neue l'aiiyrual'andeL iMtitataaMiurMiitMi . . . liU4

l'if! llfrnii Vrifuss. T II l'riiirriiintiirn I »is-rrt 1 1 i"ni'ii iiml sioist ii^cii (ielrgf:nlif'il»i!i<'liriftÄI WOdf'i i;L'lict<'ii.

lit'jEcusioiiiiexr-iupiare au K. (i aer t nt' rs Verlughuui-biiaiitllun;.'. Herl i ii 8W., äcliüuebergeratr. 28, eiuctiduu zu Wullen,

Reieisionen and Anteigea.

Henri Francotte, L'orKanisation <lc la cit^

athriiieniic et la i'tl'foriuo de Clisth^iics.
' Paris (Emile Bouillta) et Bniidlai (F. Hajes).

Wer »ich über die vorwickclteu mul viel erör-

teo Fragen qaeh VrRprnng und Cbarnkter der

athenischen GentUverfa.sauiig olm«- allzugtofsc Mühe
zu uiitorriclitcn wiiuscht, kiiim dazu kein lu sscrcs

liilfitmittei wühluu als dua Huch von Kraucotte.

El ist Dieht nnr io flSssiger und folUieher Sprache

geechrieben. Es bewährt aacli überall philolo-

{^iHche Oriincllichkoit und juristischrn Scharfsinn,

uuti, soweit diese Eigenschaften zur Lüsuug hiüto-

risober Pirobleme ansreiolieii, werden seine Ergeb-

nisse all^emi-inn Zii!jtiuuuai)g finden.

Vortrefflich ist es Verf. gelungen, im zweiten

Teile die Urganisatioa der uachklelsthenischeu

Phratrieen dannsieUen. ESr behensidit die nm«
fangreieho und zcrstrento dontsche Litteratar nnd

schliefst sieh mit Kocht vorzugsweise an Schöll an.

In Widerspruch zu Schöll setzt er sich nur, indem

er jeden reehtUehen Znsammenhaiig swisehen

Deuten und Phratrieen bestreitet. Referent neigt

in diesem Punkte mehr zu Schölls Ansicht, muls

aber zugebeu, dafs auch diese gewisse Ue<loukeu

gegen sich hat, die Francotte treffend honrorhebt.

Aüiji'iiii'iiiL' I5e;icliliiiig verdient vor allem, was

Verf. über die rechtliche Natur der in den Phra-

trieen nnd Dameu geführten Register und ihren

Untersohied von unseren CiTilstandaregistern

nihrt.

Aneh im ersten Teile zeigt sieh Fmneotte mit

den klassischen Zcngnissen und der neueren lotte-

ratur genau vertraut. Wo ihm etwas entgangen

ist, bat es keine Bedeutung für seine Beweis-

inbmng, so, wenn er S. 43 die Ableitung Act

Phylennamen von Gotternamcn nicht berücksich-

tigt. Vorteilhaft zcifhuct ^ich Verf. vor den

meisten Bearbeileru des.selbeu (Jegenstaudes durch

die Sehlrfe nnd Folgeriohtigkeit seines Nach-
denkens aus. Weun trotzdem »eine Resultate auf

nnüberwindliehe Sehwierigkeiten .stolsen, so kann

das nur au der Richtigkeit der Methude Zweifel

en^en, die er in Übereinstimmung mit der

Mehrzahl der Fuchgcnossen, aber mit ungnwöhn»
lielier Konsequenz anwendet.

Wer bedenkt, von wie vielen und wie mafs-

gebenden Seiten die Londoner W^wfwy noJUufa

bei ihrem Erscheiueu als Norm aller künftigen

Forschung gepriesen wurde, kuuu es von diesem

Standpunkte aus nur korrekt finden, dafs Fran-

cotte Ton einer Stelle der vielgeiffieaenen Sebrift

ausgeht. E.s ist dabei unwesentlich, dafs diese,

schon früher aus Citatcn bekannte Stolle sich im

Londoner Text nicht wiederfindet, da sie in dem

verlorenen AnfkngsstBek gestanden bat. Aus dem
für ihn grundlt'giMuk'n Zeugnisse eutuiuunt Fr.,

dafs die athuuisclie Bürgerschaft sich beim Sj-

nmkisnioa ans 12 Phratrieen, 360 Geechlscbteru
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und 10S(iO Faiuilieiiviitt'ni zusammeiisetste. Ob-

gk'icli oiii hoIcIkt Paiallelisimis nicht uatnriirli

entstanden «eia kauu, so uimmt Vorf. doch an,

dab dtflwn gentiKeisehen YerbandeD natürliet)«

Gebilde XU Gründl- laj^en, die vom (Jeset /.gelier

nur UlHf^ostaltct wordt'U wären. I>agegen hält

er die Phyleu und ihre Uuterabteiluugeu, die

Tritten nnd Nankrarieen, fflr NealiUdiiogen, die

erst inncriialb des athenisL-hen Gusamtateate? ent-

stunden wären. Verf. läfst die nenen Bezirke

ürtlicii abgegrenzt sein und von Anfang an alle

Athener amfiwseii, «^rend m den tiesehleebteni

nnd Phratrieen seiner Ansicht nach lu^prunglich

nnr die VolHülrger, d. h. die Kiipaf riilen «fehürteu:

schon vor Kleiatbencä lül'ät er dann die Nicht-

adligen in die Phntrieen anfiielinien, dagegen

die Cieaobleobier iteta dem Adel Torbehalten

bleiben.

Von den liinderninenf an denen diese Hypo-

theaen sebaitern, seien hier nnr die wichtigsten

angefllhrt. 1. Die Zahl von 10 800 Familienrätern

in dem wenig frnchthareii Attika wäre /nr ältesten

Zeit selbst für die Go^amlbevulkerung auffallend

grob; Ar den Adel allein ist sie nndenkbar.

2. Dafs die 4 Pbylen, die er sih lokale T^ezirke

do8 attischen Oesamtstaate-^ rn(bj(elien lulst, anf

ionidchem 13odcn wiederholt vorkommen, bat \'erf.

berüelcmht^; er nimmt an, die athenische Ein-

t^ülung sei nach anderen ionischen Orten über-

tnigen worden. Aber dafs anch innerhalb .\ttikas

au mehreren Stelleu iu kleiuereu \'erbäuden eine

Tierteilmg begegnet (so die Tetrapolis der mara*

thoiüschen Ebene, die Tetrakoniie am Sunde vnn

Salamis), erklärt er nicht. 3. Die l'berlieferiuig

und die spätere Verfassung von Attika bezeugen

Obereinstimmend, daüs der athenische Gesamtstaat

ans einer Reihe von Einzelstaat tu /iiHamnuii-

gewachsen ist. Auch Fraucotte nimmt eine solche

Vereinigung uu; ubear die rereinigten Gemeinden

T«9schwinden qmrlofl im Staate, und ohne jeden

Zusanunciiliaug mit ihnen tanchen dann j>löt/!i(li

dio späteren örtlicheu Gemeindeu ah künstliche

Neubildnngen anf.

Es ist nicht dieses Ortes, die eben beseich-

neton und andere Sehwierigkeiten an?*fuhrlich zu

erörtern; uur einige kurze Andeutungen, warum
es Franootte nicht gelungen ist, sie za iSsen,

mögen hier Platz finden. Genaue Kt iintuis der

IMierlieferiMi«^' und scharfe IjOgik sind gewils hei

Jeder historischen Untersuchung uucrlärslichc iur-

fordemtsse; aber ne smd nicht die einngen Er-

fordernisse. Man kann die primi^Ten Znst in<1e

eines Volkse nicht rersteben, wenn man es isoliert.
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Eine lebendige Anaehaunng der hellenisohco Ur-

goeliiebtti kann man nur gewinnen, wenn nia-i

beständig den thukj'dideischeu Gnmdsatz im Auge

behalt, dafe das Ticben der iUtesten Hellenen dem

der Harbaren in vielen StuckcD äliiilii l) geweses

ist. Kh räeiit .sich am .Mterlnmsforsclier, wetni

er die Auregung verschmäht, die ihm iu uaserru

Tagen die Tergleiehende Ethnologie bieten kans.

In ^^io aii>lerem Lichte erscheinen ihm die athe-

nischen l'liylcn. l'hratrieeti nnd Gesclileehter, wenn

er von Morgan gelernt hat, dal» in jedem Volke

der FhylenTerband alter ist ab der ErahdtHimt,

<las Gesehle<'lit alter als <lic r'amilie, die dciuo-

kratische t >rgani.satioii drr Gesellschaft älter a\< Iu- i

aristokratische! N\em das Ueispiel der ludiuuer i

gezeigt hat, dals ein Volk, mag es sich noch to

weit ausbreiten, doch stets dieselbe Phylenteiluuji,'

bcilieliält. iler l)rancht sieh uielit mehr zu wim-

deru, warum in der grieuhii^cheu Welt dieselbcD

dorischen and ionischen Hiylen an so TersehiedeieB

Stellen wiederkehren. Man mufs zugeben, dafs

die Versnebe von Morgan und anderen, die älte-

bten helleni&chen Verfassungen uacli Analogiccii

zn rekonstmioen, der Überiiefemng in mandisn

Stnckeu nicht gerecht werden. Aber es wärv

verkehrt, .sie deshalb mit billigem Hohne oder

ebenso billiger Kutrüstnug abzuweisen. Vielmehr

ist es An%abe der philologischen Altertnins-

forschnug, die Fragen, die ilir die vergleidien

Ethnologie vorlegt, mit genauerer Kenntnis der

Quolleozeugnisse nnd sorgfaltiger Abschätznof;

ihres Wertes an beantworten.

Berlin. Trisdiieh Oaur.

Äuguttiu Tb. Chriit, Zur Frage Uber die Be-

deutung des IMiaidonpapyrns. 9 S. (Synb.

Trag. S. R Ifi.l

Eagea Holsner, Kritische Studien zu Euripidei«

S3 S. (Symb. Prag. S. 43—64.)

Wenzel Eloncek, Ycrgiliana. 8 S. (Symb. Vn(.

S. 74 81.)

Aus dem reichhaltigen Baude der bei F.Tenipsky

in Prag und Wien und G. Freytag iu Leipzig c^

scbionenen Symbolae Pragenses, mit 'denen die

deutschen Präger Geli l:rteii die in Wien vir-

sammelten Philologen beschenkt haben und die,

wie wir an erwShnen nicht unterlassen wollen, aaeh

den erfrenlicben Heweis liefern, dafs man sich iu

Böhmen mit Erfolg beniiilit, auch die dentM^lun

Altertiuusstudieu zu fordern und zum Verstäudiii:!

unserer Litterntnr beizutragen, sollen an disw

Stelle nnr die drei kritischen Arbeiten besprooh-ii

werden, deren Oberschriften oben genanntjisi
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Christ iintery.ielit die Phaidonrolle von
Arsinoo eiuer erueateu iVlifaug. Weun der

Heraa.sguber dar FUad«i8-Pefane-F^jri unter Zo-
stimiunng TOn OielB und Gomperz ihr im Yer-
pk'irli ZU unseren Hss. ciiien Imlien Wort zuge-

ächriebeu hatt«, »o hut aie durch die Uuteräucliung

OD Uaeoer gewaltig an Kre^l Twloreu; ja man
hat ihr trotz der Verteidigung von Goinpera in den

Iterichten der ^Vieuer Akad. 18;)2 so zienilieli

jeden Wert ubgeaprocben und unsere bisherige

handsehriftltehe ÜberliefiRting (Bodleianm und Pa-

ri^iims) der ueueu Texte.sfjnelle gegenüber als eine

vortreflFlicIio gerühmt. Usener fiibrt sie (Xuclir.

der KgL GeueiUohaft d. \\'is.';eascb. za Göttiugeu

189^ auf do *AttieiMexeniplar' xaraek, d. h. ein

solehes, ilas i1«-r gröfste buchhilnd)eri>4cbe Unter-

nehmer des Altertums, T. Poinponinw Afticii!.,

biibe anfertigen lassen. Er bube dabei — »o

folgert Useoer, um n erklüreiD, dafs mn Rftmer

der Ciisarianiscben 2Seit fiher bessere handschrift-

liche Hilfsmittel verfügte die alexandrinisehen

buchhüiuUer — sich der Schütze der Aritttotelinch-

Theophrastiflehen Bibliothek bedient, die Snlla

nach Ifoni überführte. Wie unsicher diese De-

duktion ist, hat nun frcilicli Immiscli in der Hi i-

liner philul. W ücheuachn irt Juhrg. 1892, ^io. 3ti

gMOtgtj aber. Mlbst wenn sie richtig wäre, lo

wurde, wie Christ »atreffend bemerkt, daraus noch

nicht folgen, dafs unsere Hss. die urs|iriiiigliehc

Überlieferung am trenesteu wiedergeben: '.\riüto-

telei nnd Theophraetoe konnten, gerade weil sie

ihre Hiichor zu wissenschaftlichen nnd gelehrten

Zwecken benutzti-u, durch Notizen, Tyranuion

— der angebliche Redaktor iX*:a Atticus —
, gerade

weil er Oelehrter war, doroh redaktionelle ^iäti||^

keit die Tiit^^'grität des Textes beeinträchtigen.'

Auch verging eine lange Zeit, bis der Rodleianus,

der aas dem 9. Jabrb. atommt, niedergeschrieben

wnrdOf and sehliefaUeh Wt oieht nadmweiseo,
dali Ariitoteles Piatos Urschrift und nicht schon

ein mehrfiach abgeändertes Exemplar des l'hiidon

besa(s. Somit kann nnr eine vergleichende Prüfung,

die von Fhll wa Fall entsekeidet, beitimmen, ob

der unsere Usa. über ein JahrtaoMnd Sbertreflende

Pttpjrus trotz seiner 'Verlotterung'* neben ihnen

einen Wert beanspruchen kann. Es bandelt sich

dabei nicht am die grobe UoTudlkoamMoheit der

Niederschrift, die sich aus dem Mangel oder der

Nachlässigkeit einer nachträglichen Überprüfung

erklärt— alao daran«, dafs die graramatiaehe Thür

tigkeit deo emeudare ae ituta^fuer* gefehlt hat, von

der Sneton de gnimm. c. 24 bericlitet — , sundern

am die Dotersoheidendea Iiesarteu, die eigeatliche

Textgestaltnug im Papvrns und im Uodleianus.

Ka fragt sich, ob der crstere wirklich, wie Usener

nnd Immiseh behanpten, *einen mit gewiseenloeor

Willkür mifshandelten Text' enthält. Christ long^

net dies, indem er die .\l)weicliuugen des Papyrus

vom Bodleiauus au ein Dutzend Stellen prüft,

leh kann nun zwar nieht finden, dalk et ihm

überall gelungen ilt, den höheren Wert der Les-

arten des Papyrus nachzuweisen; aber dafs ciuc

oder die audore vor denen des Bodleianua den

Vorzug hat, gebe ich CO. So sieht p. 68 C äyifie

allerdings wie ein verdeutlichender Zosatz aius,

den man bei der Stellung des Papyrus: oix oiV

txafoy Oüt\ sifij, itXfii^^to*' Itovto, tif av »djjsj

dj^am*ioi\v\itt [toviM, in oi» äQ" qiXotfotfog

gern entbehrt; dafs tottta aber etwas anderes

heifst als fiiXloytu ano'JaytXat^at, wie der Hodl.

hat, glaube ich nicht. Freilich, wie Plate ge-

sebrieben hat, ISbt rieh hier sdiwerlioh aoimaehen,

doch ist ^flXot'ju diTod^av^^M Uarer und ele-

ganter und mul's kein (ilossem sein. p. K\ H sind

von Plato oller Wahrscheinlichkeit nach entweder

beidemal 3 oder 4 Begriffe, eabetaatiTe oder

verbale, zusammengeatellt, lo dafs der Pap., der

x(u if6(io>y auslälst, wenn er vier Verba darlnctet,

jedenfalls einen Fehler outhült; aber Luurduuug

hemeht aooh in der haadeebrifU. Oberlieferong,

die Stelle wird also früh geetSrt worden sein.

Das scheint anch p. Ü8 A gojschchen zu sein, wo

Christ die Lesart des Papyrus: dvi^qutniviav

6^ ixöyifg i\lKXij(tut> tlq 'Mdov gut Ter-

toidigt. Nicht geneigt bin ich p. 83 B dem im

(tiiri TiQoatxttj yoijtoy xai diöie vor oQq den

Vorzug an geben; die 'doppelrinnige* Art des

Ausdrucks ist beabsichtigt und kuuul dazu au-

gethau, den philosophischen Leser zu verwirren,

der sich, wie Plato, des Epicharm erinnert hüben

wird: »9vc off tuä vaSg daokt. Mir eoheint

TTQtxiij^ Erklftrong zu sein, die oQfl in der dem

Papjrms zn Grande liegenden Überlieferuug ver-

drängt hatte. An anderen von Christ behandelten

Stellen lifit rieh in vtramqne partem nrtrilen.

Wenn demnach anch zugegeben werden muls,

dafs die ueueutdeckte (Quelle eineu gewissen Wert

hat zur Feststellung dos Platonischen Textes, so

dSrfIte dar Gewinn, denn wir aoa ihr aiehen, doeh

verhältnismäCsig recht gering sein.

llolzners Kritische Htudien zu Euri-

pides, die sich ala Tril einer grufscren .\bhaud-

Inng aar Textkritik aukündigen, behandeln 21 Ter>

c]i'i-l<te St<IIen ans der Hekabe, Helena, dem
rasenden Uerkules, den sjchutzileheoden, deripht-
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gonie ia Aiilis, dem Ion, der Me<1ca nnd dein

Orpst, nicht ohno »i'chorc oder wahrscheinliolie

Ei^buisBe zu erzieleu. Mau inul'ü dem Verf.

KeimtQ» aaiiu» Dichten and krititehe BeHhigoug

uaehr&liinen; aucb bekundet er die untii^c Vor-

noht, die ihn von gewiigten Äudurungen im alU

gemeinen Kurückgehalieu hat. Gut ist die Ver-

mntang Snj^l. 406 IT.: drjtot d' dvAntu . . * o^)
jöi nXovio) dtdovi

|
i<) nXtiuiov, dXhi

X"'> '"''»''J'»'

sj[H fitQog (anstatt fx*»*»' »ffo»'), ebenso di<^ V»t-

bemeruog von Iii|i|)ul. 4tiU f.: tig di liiy n'x^i^

mtnva* 6<inv av nßg S» itandau dtmOs; — wo
H. ^»V (U rfr ii'xriy Obenengend verteidigt nnd fiir

50qy ai äoiifiov schreibt. Cbeiv.engt haben mich

Buch dn Voischlüge xXiov<;*) f*an Ipb. Aal. 378

(Ar xs^ovs), n9T9' tSi»6v av9$t natS^ fUXttw

ffQOftif Ijtli. Aill. 1011 (für -»^I.7f,)/l^)•) iin^l (hun-

{uyoi t' fhifTtf aolfu loa 5'JS {für dvficutt'oi

t*9hm GOifoi). Ansprechend ist Med. yOü f.: t/xö;

^ iltr^ noUUf9tu yivof | Xix^ naqaxo-
)mvii M}).).vt {)ta TTonn (anstatt yäitovg nn^f-fino-

tüivioi uiüoiovi nöan), obwoid H. »olbst (S. Iii)

auf ein metriacbes liodeuken, den vou einem und

demselben Worte gebildeten TUbmohyB anfnierk-

sam macht. Or. 782: t6 ioM^ «'x«'" ii4«»'o»' ziehe

ich Stadtniüllers Verbeatiemng xai doxfii/ t-'xor

TOn der Überlieferung sich weiter ent-

Annenden Vcnnutnng Holzuers tm dtnuXr a^xiXq
HÖvov vor. Audi an anderen Stollt ii wird iii.in

sich uuch einer ücboaendereu Heilung der Cber-

Heferong nmeehen mfiMen*. Hek. 1034: oIotm di-

dtUMiS, äiV lituf dwsm; Stxtjy, wo Hohner o«nw

«fOff* df'xnrs , (}).).' )Vr<,)c ()i,'i(rn^ t)!xt;y vi-nnutot, wo
mau aber dai> i'rä.seuij crwtirteu uüikto, liegt der

Fehler dodi wohl ia «««»c. Wenn H. diee Wort
ohne AnstoA findet, so i-^t zumgebeo, daTs es bei

seiner Andernnp; ertrfi<,'Iieli wän-, :i1i('r fiir dt-ii Zu-

gammeuhuug der Überlieferung, wie er vorliegt, hat

es Nanok mit Beeht als sehr anpassend bneiehnet.

Die Worte Hekuba» V. lOl sff lasst n über die grau-

same nestrafuug, ilie dem rülviiie^tor ziif^edaeht

ist, keinen Zweifel; iloch dieser selbst vermag die

Worte der Hekaba: dXV f^Tt' ig tinevs .

.

ntoßta n(H(^ieg o,v ü> dtr aifixfj'; rn'diy
| |iV naiaiy

ovnfQ löi' t'uöy ifxKjac yvyoy in ilin-r j^rausigen

Tragweite nicht zu versteheu. Aber der Ziiachauer

versteht sie nnd der Chor nicht minder, wen» er

wiederaufnehmend und bestiltigeud mit dem nicht

mirsznver!<ti-iii-ii(leii negativen und positiven \\\--

ilruck ihm nachruft: Ov nu dtÖMxug, «//' <

o$ diiduf dStupr. Noch näher läge uk).' ly,

*) AgtBMBinMi nimmt «Lwauf Y. JSi) deutlic]! Jksug.

ihiiaiic dixijy; doch ist wg e. indic. fnt. bedenklich,

wenn man es nicht etwa iui Sinuc von 'denn' uuf-

fitssen will, und dXk'' *y d^f dix^y steht

d«r Dberiiefemng fem«:. Here. Far. l^f.: igw
II»-' nrrTp' afitffini' fyxQi'i'nny «i- ] f ov n(iJ()ct it'iy

ffiöy, öy av yi^j EISAI.tOKEIS liegt deu Kucb-

staben der Überlieferaug ANA^ktJA {Sp£budtt)

näher als Holsaera Vorsohlaf^ orx alxifiw, nnd

aiK'h Suppl. ff. ovfth' iv(Hhtoi' dviifin'faif(>oy

nöXti,
I
»7101' tö ftiv n^niaioy oi'x n'aiy yofim

'

xotyoi, »natiX d* eli; fQ¥ VOfiO» Kfxtijfiho.:
\
adids,

nag' ainiä weA vod' ovxii' itti' Jaoy entfernt sidl

orx it t'drrxf- 1 fiy weiter als nötig ersclieint von

den Buchstabeu. Ich vermute xot tod' iai iaoM

(^yifinyy. Die tit9P9^ttt War ja eine bekannte

Forderung <Ut Demokratie, zu welcher sich,

wenn* Ilol/.ner V. richtig i}).hf x"' '"^»'ff

fXti iti^s anstatt exitf iffoy vermutet hat, Theseus

kurz vorher ansdrQeklieh bekannt hatte. Oqpeo

Ion i>eruft sk\i Kreuma i I Js? ff.), nachdem sieden

vergelilieiit'ii \'ersucli geinaclit liat. dii-scii /u töten,

nm seiuer Küche 2U eutgehen, auf deu Schutz des

(jottea, dem me als Uilfeflehende heilig sei. Der
Wortweehael lautet:

fS2\. x«i' fxtayfg <sv (faQfitixotg lüy lov \hov;

A/'. (<X?.' otxti' i^fii>tt ./o'£loi\ naiQtig tif^ <tov. i-joo

ISJM. tiXX' tytyofttai/a narQÖg d' ovolay Kyw.
KP. efjmvr ro^ ijadu' vv» d* iju, «i*> d" o^mH" tt.

IQN. 9ht »imßjf rf ««^f*« ^ »f<»ß^ tot* fy.

Nicht illierzengend. schon wegen der starken Ab-

weichung vou unserer Überliefemug, schreibt

Holzner:

K. eSiNwv foz* [oder i^J d^ vor» ixova* oföy

f. orx trii^-ii^ ;> xiX.

Kreusas Worte solleu bedeuten: ^^tuu, dann hatte

ich gewifs (oder damals) also nicht die richtige Er-

kenntnis, uaiulicb während der Zeit, als ich deu

Mordversuch niaelite'; mit anderen \\<<rtet!: 'ich

wuliite uicht, dais Du früher Eigentum des Oottes

hießest*. Aber dos wnfste sie sieheriich! Oder
heil'sen <lie \Vorte: 'ich war von Sinnen?' Schwer-

lich, denn dazu palst das V'olgendo nicht. Ich

glaube die Stelle audei's verbcsseru zu köunen.

Anf die Behanptnng Krensas, Ion habe damals,

als sie ihn t5ten wollte, bereits nicht mehr dem
.\jirj!l(j, sondern ncineni Vater angcliört. erwidert

dieser, er sei niemals des Vaters Eigentum ge-

worden. Dem gegenüber beharrt Krensa anf ihrer

Behanptnng, dafs lou danal» keinem Ootte ge-

bort habe und jetzt, wo eie ihm angehöre, sicher»



1301 1. November. WOCHENSCHBIFT FÜR KLA881S0EB PHILOLOOIB. IBUL Ko. 44. |908

lieh nicht melir geh">re. Ton mitwortct fragimil

:

'obwohl du uufruiiiiii bull:'' uud fügt, ca duhiii-

rtelleod, ob er sor Zeit des Mordvenaehes dem
Gottc gebort habe oder nicht, stolz hiuzu, dafs

vr dnmnis weuigsteus fromm gL'we»eu sei. Die

Stelle lantete nhn woiil folgemlermarseu:

/, äll' iftviiktai^a :rat^üi ovnoi' ovaiu.

A*. 0^ 9$ov TOT* 4tfAar' pv» «T fyiS, n» d* oMt*
/. «Ar «dof/ffp }«; Tif/Mk d* <#in^ ti/t* fv.

Helena V. 208 f. ist |Ui>/ri|^ (T oXuiXt «ai ifonrc

ariijc xili'w,
I
(tdtxuK ju^r. cijU« doxfrr

ff$(ii;e<ri{ /«o< für «ÄiUr f«J»xoj' tort' ttsi' ifiöf

nicht nnwahneli«in1ieh, ab«: die Worte des Uene-

hos V. 414 ff. »ind mit der ihnen von Nfiock ge-

gebenen leichten Verbesserung: uvo/m x^^Q^i

frif fde xai Itoig
|
oJx oM'- o/^^ fiamatly

vtag*)
\
x^v7Tto)V tm' aiSvg rag ri'/af sehr wohl

annehmbar, so dafs es 410 der wenig gefiilligeu

Korrektur Hol%ners tai$g / ä^Q^t nicht bedarf.

Allerdings gUnbe ich niobi, daß Nanclr, wie H.
ilun unterlegt, xqrnim' in afdoT; i«s li^ng t^i

*/<^» dv(S)ii.atviuc hat verbinden wollen, sondern er

verband natürlich tW aldovg t^i iftr^i draxlutvlui

Die dritk* der zu besprechenden Arbeiten,

Klüueeks Vergiliann, ist gegen Kvieala und

Ueuossen gerichtet. >Sie weiät mit triftigen (irün-

den deem ErklSning von Aen. I 288 f., *der snfolgc

jatin von «oi^aria abhängt und repeiidne in der

Hedeutnng „erwägen" zu nehmen ist', zurück und

spricht sich fUr die gewöliuliche Auffassung der

Stdle ans, der E. Benoist Ansdmek gab dnreh

die Worte: OppOtaut au.r drslins iloni iU sont

niijoul iVflux Ir foiii l, Ifii /ii'in i'ii.r ih fitiiis dont j\ii'ti{.i

l'espirance, elabiusanl aiiiei um: sorle de Ualance^

de eompetuaium. Aen. I 547 wird lodann agetvt

im Sinne von rcgctnr genommen und diui Präsens

habetur mit Ifcelif für unmöglich erklärt. In

durchaus richtiger Weise wird '6. Aen. II 9i als

Vergilianiseh in Sobuin genommen und dos PiS-

dikttt si patrios umijnam remcnsiscin victor ad

Arges, das sich Siuon pro!ej)tiscli beilegt, als

wohlberechtigt bewiesen, uud zwar nicht etwa

bloA *naeh einer modernen Anscfananngs- nnd

Ausdrucksweise, die man nicht auf die Antiken

Autoren iilx'rtnigen dürfe'. Heispiele zeigen, wie

nianchcrUü in den alten Sehriftstellern scliuu

vorkommt, was wir für modern sn halten gen«^
nnd. Ist nicht — fingt Klonoek — der Ten der

*) lu den Uss. »(«Iit lug il^^i dva^^kun^ia^

.Sibjllinischen Orakel (VUl 14): 6tpi ^«oro ftvlot

fiXiotm TO jUntof a)L6vqov der Vorgänger unseres

Spriehwortes: 'Gottes Mtlblen mahlen lai^jsam,

aber trefflieh klein*? Allerdings, aber nieht

direkt. Das Sprichwort hat einen Doppel-

gänger in dem Verse eines nns bei Sext. Kmp.

adv. ma&. I 379 erhaltenen alteren Anony-

mus: dl>'t 9tö>V uXdovfft itxloi. altuvdi dt hirii'c.

und auf diesen Hexameter bezieht sich schon

PIntarch de sera nnm. vindicta ö49 D. Der letnte

Abschnitt des AnbatMs verteidigt Aen. VII 266

die Übi'rliefernn<x pai-s milii paeis erit dextmtn

tetigisse tjranni glücklich gegen den ebenso

^überflüssigen' wie 'sprachlich nnd logiech nnsn-

lässigen* Emendationsversndi Kviialaa: der tsche-

chische Gelehrte hat praes Tnilü jinnis vermutet.

»Stralsund. Andolf FeppmttUer.

Tigilio Inama, Filologia classica, ^reca o latina.

Mailand, Iloppli. 1894. XI, 195 S.

lu dem vorliegeudoa Buche, welches einen Teil

der Sammlung 'Mannali Hoepli* bildet, giebt der

Verf. eine kurze C2ncyklopadie der klassischen

Philologie, zuniiclist für angehende Studeiileii, 'lie

sich schnell einen allgemeinen Überblick über diis

Gebiet ihrer Studien veTscbnffen wollen, dann

auch für solche, die, ohnr' ilic Philologie bernfs-

niälsig 7M treilieu, docli ihre iinf dem < fvmiiasimu

erworbene Keuutniu des kiusaischeu Altertums zu

vertiefen wBnsohen. FGr beide Zwecke erscheint

das Buch recht brauchbar; dem jungen Philologen

bietet es eine auf gründlicher Beherrsehung dos

Stoffes bcruhcntle Urientieruug, dem /.weitcu

Zwecke entspricht es besonders dämm, weil es

anfserordentlich klar, ;ui regend und eleganti vor

allem mit woliltliuemler Wärme und Hegeisteruiig

für die »Sache geschrieben ist. Der Vürfa».ser ist

der festen Dbemngnng, dafs die hnmanistisehe

Bildung die Grundlage jeder «sderen höheren

Biblung sein müsse, und flafs sie, je mehr die son-

stigen luteresäen eines Volkes auf materiellen

Gebieten liegen, nm so weniger entiwhrt werden

könne. — In der Vorrede spricht er neidlo> von

der Thatsnelie. dafs er hauptsib-blicli tleutsebo

Bücher citiereu müsse, weil seine W issenschaft iu

der neueren Zmt durch kein anderes Volk so ge-

fonlert sei, als durch «his denteehe, uud er führt

die (irölse Deutselllands zu einem Teile gerade

auf ilie (jiründlichkeit zurück, mit der iu tlii>sem

Lande die klassischen Studien von jeher in den

Schulen betrieben worden sind. Die scbSnen

Worte, die er S. XI nnd S. 19;^ unserem Volke

widmet, kann man jetzt, nun Deutschland sich
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dieses kostbaren rJuti's cntäiifscrt hat, BW »it

einer gewissen Wehmnt lesen.

Der Yerfasser hat sich den Stoff in der Weide

sareoht gekgi, daft er ia einem allgemeinen Teile

TOD fli'ni Retjriff«' der Philologie und den vcr-

aehtedeueu Kiuttfiluugq^rinüpiea handelt, im be-

Mtidnvn folgende DTsporitioo befolgt: 1. ffilfs-

wiisenschafteu : Kenntnis der llandsohriften, Paliio-

<^r:i]iliie, Kenntnis der Hil>lio^ra]ili:i'. 2. 'Diseipliiie

iilologiche foudameutali*: Gruntmatik, Stilistik,

Metrik, Rhetorik, Poetik, Spraeh;u,'esehichte.

3. 'Discipline filologiche sostauzinli': Litteratur-

geaehiclite. roliti^clie rieschichtc, Oeograpliie nii.l

Topograpliie, Altcitinncr, Mythologie. 4. 'Oisei-

pline filologiche «nnipIemeDtari*: Archäologie,

£pigraphik, Metrologie nnd Numismatik. Cliru-

nologie, Gesehielite der l'hilolojjie. - Die Ht—

haudlnng ist eine durchaus sachgeuiülse, uud su

wird das Bneh sieh gewiik aBbtlidi erweiaeu; die

auf S. 44 iu Aussicht gestellte 'Mctodnlogia fil«j-

logica*, d. Ii. die Anweisung, in welclier l'filien-

fulge der Philologe die einzelnen Teile seiner

Wiaaenachaft am aweckmärsigsten betreiben wSrde.

halMJ ich allcnlings iu dem Ruche vergeldich go-

siicht, nnd dorli wfiro (gerade dies<'s K;i]iit('l Ix'i

dem praktischen Zwecke des Uuehes von iiesouderer

Bedentnog. Im Gbrigen möchte ich noch zweier»

lei hervorheben. Erstens miirste der Verf. noch

melir dariuif liedarlit sein, strt^ <lii> neu es teil

Auiiagen der erwähnten Hüclier iiainliaft zu iiiacheu,

s. B. bei Beckers Charikles and GalltM (S. 150),

Blals Hermenentik (S. 73), Friedlän.lers Sitten-

geschichte (S. l.'iO), Kiiliuers grieehi.selu'i- fJram-

matik (ö. 84), l'reller» Mythologie ^S. KU f.) u. s. w.

So wird TOn Ribbeeka Geaehiehte der römiaohen

Dichtung nur der erste Hand erwähnt. Zweitens

ist viel mehr Sorgfalt auf die Schreibung der

Nameu zu verwenden; Männer wie Madvig, Fr.

A. Wolf, Winekdmann, Wilamowits, A. Schaefer,

Mcinoke. um nur einige zu nennen, musseii korrekt

ge8ehrieben sein, sonst wird leicht dem guazeu

Buche eiu im übrigen nicht bereehtigtes Mila-

traium enlgegeiigebraeht, das dorch die tonatigen

zahlreiehen Druckfehler nar noeh bestärkt werden

könnte.

8. Ki.'i f. steht Welckcrs griceiiische Gütter-

lehre xweimal; S. 105 würde ieh Tor Naevina nnd

l-hinius doch auch Livius Androniens nennen,

S. 173 auf f'iriaeo den Auconitaner hinweisen,

47 auf die l'liilodem- Ausgabe von Sudhaus.

S. 141 Pomiiouias Mela nicht Ubeigeben.

Berlin. Frau Huier.

W. Deecke, Lateinisdie Srlmlprammatik.

Erläuterungen zur Lateinischen Schulgram-
matfk von W. Deecke.

Nach diesen mehr allgemeioctt Bemerkungen

einige Einzelheiten. Überflüssig nnd unnützer

Ballast sind iu der 'Wortlehre' /irM/>, eienr, vrrif*

der zabme Eber and tHMffw«, w^ra$, mehrmals

wiederkehrend, lff«jr, puUf remex, later, Hrn. rUu,

fei, j'iir, ailor, unfft/eu, meist öfters wiederkehrend,

pugiOy S'^pio, dicu eaiitn, pepedi ans *prprnH (bislj.
|

oeqHMiteert niedorkanero, ^futettere, ilnuertt m-

gere u. ii.
|

lu der Orthographie nnd Lautlehre verfolgt

der Verf. eigene Wege. Er lül'st c stets = k

sprechen, i stets » i nnd tritt damit in Konflikt

mit dem heiT.'^eheiiden Usns. Doch i.>it das we-
|

niger bedenklieh als die orthograpiiisehen Launen.

Es wird stets j (nicht i) für den halbvokalisehen

Palatal geschrieben, also maynt^ Jhmh^ conßirat,

ferner stets pnl/^er, su/>yM'l!ex, <y<Mini gegen Bnnii-

bach — scll>st Zeitpuuct (S. 32). I>as ist bedauer-

lich. Denn zumal das j iat nun wohl aus alles

laiemisehen Sehnitexien nnd Sdnilblk^m eodMi
|

beseitigt; sie alle sclireilien einheitH<'h ann; uWr

diese Eiuheit konnte man sich freuen. Sie «rirti
|

nnn wieder in Frage gestellt nnd dem Zwiespalt
|

Thor nnd Thür gelifTuet, also gerade jeue Ver-

wirrung erzeugt, welche Deecke mit seinen Vor-

schriften vermieden wissen will. Deuu dal's er

hierin altgemeine Nachfolge findet, daran ist giir

nicht an denken. — Zn R. 7 (Mnta c. Iii|. inxl

•'/'N', -fc, •)//>'^; ist zn beinerken, dafs Oeeeke h'wT

mit dem Ergebnis liieketiers, Zur Betonung des

Lat. anf der Schale, Pg.-Abh., Cüstrin 1892, in

Streit kommt, wonach man Mäsöque, ln'mnqM,

nicht f>on<l'jiit' spreelien miifv: mir bei vokalisch

auslautendem Daktylus oder Tribrocbjs des enten

Teiles werden die Terbindnngen mit fu«, «,

dum nicht als einheitliche Wörter betont. —
S. 1(! sollte stehen: Das Fürwort ntfitn hat 'in

müunl. Form> »</. — Noch § 23 Znsatz 6 mnf»

der Sehfiler glanben, dalh nihU im Gen. nnd Abi.

neutr. stets nHiili uml nihUo habe; wenigstens i«t

die Fassung nicht klar, ebenso verleitet die

ordnnug ä. 1!) bei velii» im Gen. Sing. Pinr. zn

folscfaen Annahmen, nimal da das Komma hbltf

vrtern fehlt. — S. Kl, '_'-2 n. ö, «j» '(jiroscheii' und

gentfrtiiiit 'V'iertelmark" stiniiiit nicht recht. —
S. 44 soll das rütsolhafto: 'alle M. dreier En-

dungen' bedenten: «alte Metumhlen dreier Ei-

dniigen*. — S. 55 aliqni und ulhi> lu iT^t dofli

nicht 'irgend eine/-', sondern 'irgend ein'. Ni'ch

S. G3 sind Supiuuui uud lutiuitiv Urundformeu Je>
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Zntwortes, nbwohl nach S. (]\ da^ Snpiimm .der

Wenfiül oder W'olierfall Eiazuhl eiues tuL Uuupt-

wortes der 4. Biegung' ül ESs ist doch nicht

got mü<rla-li, dafs von einem Subst. anf -Alt, Gen.

tü» eiu Mittelwort
f Partici]iiniii) anf -Im, a,

abgeleitet wird, und da überhaupt keio üruml

vorliegt, 6na Snpinom nh Stammform QDsnMhcn,

so haben ilii- neuesten Gnuniiuitik«a daAr Hn»

Part. r< rf l'ass. einjji'Sflzt.

AU rf'gelmüiiiiges Zeitwort der 111. Abwandlung

wird ago hingestellt, ihm angesehlosaen werden

die Wörter auf -io, selbst (sam), fin, trotzdem

dies nnrh Deeekc si-lhst nrspriinglicii f'iiri liul's.

Tgl. babbiiva im älteren äkr., ferner augeschlutj-scii

pelt«, toih, eotuto, ttio nnd andere Komposita von

«In, aber do nell»st wird al.> eine aliwriclicndc, mi-

regelnülVigc Hildnn^ der I. Abwandlung' bezei< li-

net. Ebenso gelten aU unrogehnül'sig die Verbn

mit Perf. anf -»/, vi, ri, d.h. 117 Stammverba
<fi'L"'iuilHT .'i!t TegeluiiUMm 1." W ir halten diese

A nnriliniMi^' nicht fi'ir prakt ix li. S. •.((> Iiättt'

litti'tfy pftii in die liegi-l i_»7, 3 mit eiubc'/«igcn

werden kSnnen; jetst findet man sie nur in den

»Brliiiternngfn'. — S. IM prrrr/lo nieht ans *per-

r»dj(0. vgl. dagegen fl;i>/i's. aiieh julor nicht —
guigtor, was den Lautgedetzen widerstreitet. -

& 95, 3 fihlt die Langenbeieiehnng avf «^scere

and fioere; die Anualmn' der Kfinte des / Uli 1 /

Tor tro stellt auf seh wachen FflfNen. l'l)erliiui|)t

ist der Abüchnitt 8. —109 Bihluug der •Stamiii-

fonuen za gelehrt nnd viel an lang; er lieft «ieh

auf 4 Seiten nbthun, da eine Menge Formen wie

Krklärnngen überflüssig sind. — Da Deccke nach

'Krlüut.' g 98 die i'erfekteuilung aus /ui ent-

standen sein läfiit, so lehrt er aneh fttAvi ans

*folfuu aber \yotm ist doch xonSdist IV-rf. von

*-po(rrf. — S. ISl wird der .\ccnsativ bei Aus-

rufen von der gewöhnlichen Annahme al)weiciiend

•rkliri Ebenda hält Verf. an dem nrsprQnglich

lokatiTisehen Infinitiv fest: »futlo nifan r/zv.« ern-

ttfifrertf ich fiihlc meine Kräfte im Schwinden. In

gleicher Weise gelten ihm Dativ luid Accusativ

als nrsprflnglieh lokale Kasns, weshalb er mit

der lokalen Funktion derselben beginnt. Mit

dieser Sonderbarkeit -tcht Verf. wieder allein; ex

berechtigt nus uiclitü, im Lat. iliv^ Kasns nicht

als gramma^he, sondern ab lokale von Hanse
ans anKnschen. Sie liaben nur später örtliche

Verwendung erhalten und sind dadurch zu wvn-

kretistiticlien geworden. Nur der Ablativ ist im

Lai seinem ganaen Wesen nach ein Orlskasns. —
S. 208 (§ .350, 1) ist kein .Accusativ wie inu-iiujur,

jimnvit, quemqnam in Sätseu wie philotopltia ea-

pinttrr rh't'rt' iithtt zn ergänzen. Per Accns. bei

InÜDitiveu wie veracem esse, coutcntum esse etc.

ist aneh doreh die Erlintemngen nicht geuügend

aufgeklärt, vergl. dozn Ziemer - GUlhansen, Lat
' Gnitinn. " j.'iO, - S. 'IW Zeile 3 innfs liinzn-

gefiigt werden: 'auch wenn er im Deutscheu gar

nicht ausgedrfidit vt*. - § :!(iO wird die nnglanb-

liehe Lehre wiederholt, mtmini mit Inf. Präs. z. B,

Jicti-i' Iiedeute 'aus eigenem Krlelinis .sieb er-

innern'. Eü heilst nichts weiter als: 'ich hübe

im Gedächtnis das Sagen, die Änfsernng*. Nnr
ans liüeksichten der Deutlielikeit, um das Resultat

d'-r Iliiiidlnng scliärfer zu l»ezeiclinen, steht auch

im Lat. uacii uieiuiiii der Inf. I'crf. — g 'Mb, 5

kann man logischerwmse nicht von einem gleieh»

Ideibeuden Hatzgegonstnod in mah dort quam
titifir,!' s|ireeheu. Deecke verbietet sonst ganz

richtig, den Inf. als Satz anfzufassen; wird letz-

terem aber ein ^Sabtgegenstand' an^nStigt,

so entsteht hier wie bei Abi. abs. eine Inkunse-

qnenz, die auch darin liegt, wenn H49 der Ac«'.

c. iuf. als eiu 'verkürzter' Satz aufgefalst wird.

Wenn man ihn als soleben *aoftilUe', wie Deecke
sagt, HO vergil'st er, dals mau ihm ja ein Subjekt

(im Acc.) un<l ein Prädikativ (im Inf.) gab; man
.sah ihn also fälschlich als vollständigen »Satz au,

was er ebensowenig ist als der Abi. abs. Will

mau logisch klare BegrilTe bilden, so mufs man
notwendig den <ÜMliinken an verkürzte Nelien>ätze,

ja an Nebensätze überhaupt in beiilen Konstruk-

tionen feilen lassen, wie es Daeoke mehr konse-

<pient in den 'Krläutemngen' thnt. Auch die

Ltdire vom Inf. und Acc, c. Inf. als Subjekt oder

(Jbjekt ist nur dazu angethan, heillose Verwirrung

sn stiften. — g 875 der Erliat. sind barbiatia,

aiiriliix, rrmuliis nilschlich als Participia beseichnet.

KI>ensowcnig wie vom Supinum, kann man von

barba, uuris, criuis ein Participium bilden. Es

sind reine A^jektiva.

Diese wenigen Au.s.Htcllnngen sollen den be>

deutenden Wert beider Hüeher in keiner Weise

herabsetzen. In den umfangreichen, vou Formen

strotsenden *EvUUitemngen* firiert die bewnndems-
wiinlige Uelehrsamkeit uuHcros Verf. walirhafte

Triumphe. Die.ses Hueh ist doppelt so stark als

die Grammatik selber, vervollständigt die Itegeln

dersdbm dorcih Znaammenstellnng des ganen
wis,HenscImftlichen Materials und giebt erspriefii»

liehe Winke für die Ftehnndlnng der Sache. Hier

kommt auch die Wortbildungslehre einiger»

mafsen sn ihrem Rechte, doch nnr als Anhang
in einer für Schüler wenig passenden Form; der

Abscbuitt über die Verba und ihre Komposita,

1. NttTember. WOCHENSCHRIFT fÜB, XLASSISCHB FHILOLOOIB. 1908. MCb 4L
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der ja iincli ein Stück Wortl>il(lnng ist, niraint

allein 200 ^eittiii ein, wiibreod die gauze Öutz-

lehxe weit kBnwr kommeotiert wird. Aneh oboe

Schnlgraminatik, die sie vou Paragraph zn Para-

graph liegleitpii, liildcn iliesc Erläuternnpeu ein

Werk vou bleil>eudeiu W erte zumal für die Mor-

pliologie der hA. Sptulie; denn iiier ist ao riem-

lieh alles aafgei^peichert, was mau vou lateinischen

Formen, von archaischen wie von oskisch-umbri-

scheu und anderen dialektischen Fonucu bisher

wafkte, und diese SehiUM aiod vielfiMsh erst dnreb

des Verf. Verdienst gehol)en. Für die kommende

wimeudchaftliche Grammatik der lat. Sprache, die

ohon in Vorbereitung ist, aber auch für den

vnterriditenden Lahrer iat daa Werk nicht ni

entbehren, wonngleioli Hoeckes Standpunkt als

Forscher der neuereu sprach wiüsen^chuftlieheu

Richtung in wichtigen Pnnkten achroff eutgegeu-

geaetit iatw

Nrii li 7,n verbessernde Druckfehler sind in der

Grammatik S. 32 (ops) /<ie Hülfe; S. 2'22 riclitig

eznrebantar (statt exarebator) und S. 2ö2 Dio-

doms. Wamm die Komporita tod ftro fehlen,

ist i'iclit »Tsicbtlich. — Als eine bemerkenswerte

Eigentümlichkeit der Grammatik sei noch hervor-

gehoben, daTs die ganze Zeitfolge nur drei Seiten

einnimmt. Verf. meint, sie laaae sich ana den
jetzt vielumstrittenen Unti Tbirlileili' >Mnaa absolnieD

und reiatireu Tempusgebrauchs nicht genügend

erklaren; er sieht gleich ans den Schlüssel im

Begriffe dar Assimilation — wir sagen besser

Ans- oder Aiif^Hcirlmitir — . die aticli im Modiis-

gebraach eine weitgehende Auwendung findet.

Das ttt richtig, aber die An^leicbuug genügt

doch nicht, nm alle hier in Betracht kommenden
IlauptfiÜlp m frkliiren. Wir können olme eine

maTsvollt! IHniMir/.iebnug der abaolnien und rela-

tiven Zeitgebnug oiebt anakommen; man mofs

nur alle Spitzfindigkeiten ausschlieläBn nnd nnr

das Notwendigste lehren, wie es in neneron Gram-
matikeu vielfu«h geschehen ist

Wir wtasehen im Interesse disr Snohe, daTs

wenigstens awei Anstalten den Mnt haben, die

Einnihrnng von Deeckes Gmmnintilc -m bean-

tragen — sonst bleibt sie — laut einem ueuer-

Kdien Ministerial-Erlaft — nnr fOr Lehrer ge-

sebrieben. Aneh mufs es im höchsten Grade

iut4're>-<ant sein, '/n li<">r-ri. welelie Krfolge diese

vou l>eecke uingesciilaguuen ueneu Uahuen für die

geistige nnd logisehe Sehulnug der lateinlenienden

Jngeud zeitigen.

Kolberg. B. Zieaier.

Heinrich Beieh, Übangsbacb der lateinischen
Elenentarstilistik flir die sauste Klasse des

liuiiianistiselion (!ymiiasiiiiiis uin) den ilritton Kurs

des llcilgyinnasituns. 1. Abteilung: ( bersetzungs-

Torlagen, 2. Abteilung: Hilftbaeblein cum Übuni^
biu-li der lateinischen Klementarstilistik. Bamberg,

Leipzig 1893. C. C. Buchuen» Vertag. 120 u.

80 8. 8*. 1,80 UK

l'nter dem Titel 'Tluchuers Sammlung latei-

nischer Cbnngsbücber' ist unter der llcdaktion

des um die lateiuiscbo Schulgrammatik wohl ver-

dienten Dr. Landgraf eine Reihe ron ObaMtanage-
vnrliigen erschienen, die von den Faehgenosseii

mit ungeteiltem Heifall aufgenomnit>n worden sin<l.

Bei der Bearbeitnng der eiuzelueu Abteilungen des

Werkes haben es sieh die Yerfitsser angid^en

sein lassen, 'den Ein/.elsiitzen snwnhl wie den zn-

sammeuhaogendeu Stücken einen dem Fassungs-

vermögen nnd dem geistigeu Gesichtskreise der

entsprechenden Stnf(^ angepalHen Inhalt n geben*

und diesen in der Weise zn gestalten, dafs das

in der Übersetzung sieb ergebende Latein allen

Anfbrdemngen, die an Korrektheit des Aosdrackes

sn stellen sind, vollauf eutspriobt. Jedem der

Händchen ist ein Kanon der Synonyma und stili-

stischen Uegelu beigegeben, die 'in sj^stematischem

Anfban vom Leichten zum Sehweren fartsdiriei^

tend sich nach Form nnd Inhalt der betreffiBaden

Lelirstnfe nnd dem einsehlägitren Lrhrpensum un-

passen'. Auch in dem vorli^eoden sechsten üefte

sind diese Grandsätae mit peinlicher Sorgfalt nnd
vielem Geschick befolgt. Die Cbersetzangsvor-

lagen, die sich an die "2. Auflage der vortreffiielien

lateinischen Schulgrummatik vou Dr. Gustav Land-

graf nnd die 8. Auflage der Euglmannsehen Gram-
matik anschltefsen, cuthalten in tatlellosein Deutsch

löO Nummeru, die entweder ein/ein oder zn

zweien ein in sich abgeschlossenes Gauze bilden.

Die Stoffe sind dmtlieh der griechischen nnd
römischen Geschichte entlehnt und zwar denjenigen

Al)seliiiitten. die jedein Seliiilcr der olieren Klassen

bekannt sind. An einige W iedorholuugsuufgabeu

cnr Befestigung der Regeln der Modns- nnd
Tem)>UBlehre schlielst sieh eine Fülle von Stücken

zur Einübung der Hedeti-iie (i twa vierzelm für

jedeu Abschnitt), iu deueu es au kurzen Hinweisen

für die ri«»htige Wahl des Ansdmekes n. dgl. nicht

fehlt. Urei/.elui l
' ungsstücke über den gesamten

Lclir>t<)ft" bilden den HeNclihils des Ruches. Das

beigegebene llilfsbüchloiu enthält die gebräuch-

lichsten Synonyma, hnndwt an der Zahl, mit

vielen trcttenden Versen zum Memorieren, sodann

eine grofse Anzahl von Kinzelbcispieleii, die iu

den zusammeubüugeudeu Stücken wörtlich ver-
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wertet werden, feruer eine PhnMoIogie iti bestem

I.nti'iu iiiul eiiiUich ein Wörtervery.eiclinis. — An
Kin/.olheiten hat Itef. fulgeiides zu bemerken: iUn

])ollin^or«> i. St. 10 ist weniger an ein Sehmtnkru

als vielmelir lui «in Sniben mit wohh'i> i hLii lein

Ol zu denken. - 'Sehnhlij^' i. St. 'M] winl In »er

durch uoveiui als durch auctor cul|iue, 'uugconl-

net' i. Stw 69 bener dnreh iocompoflitas aU darcli

indigestu-s, Sias üurermeidliche tri^en* L
St. S;» l)esser dnreli 'fcrre f[noil effngere 000 pos-sis'

hLs duruh |M;rferro inütoiiteui uecessitateoi, 'ins

Leben KDrOokrnfeo* i Si. 105 basier dnreh ad

vitain oder B morte revociiro nh durch refucillare,

^peinlich gewissonhuft' i. St. I 2!l l»csser dnreh

samma diiigontia ul.s durch rigida iunucentta ge-

geben. — 'Umgang nebmeit von etwas' =
ver/.ichteti (S. X d. Vorrede und St. 55 am tSchlnft)

ist keiu Hchriftmüfsiger deutscher .^nsdruek; in

at. 7(i A. 2 dtebt Air gcru goruc; i. St. 81 A. 2

f&r fatam atnm.

Berlin. A. Seoktey.

Ansetze umn ZeilschrifleB.

üeue JabrbUcbor fUr Philologie and Fida-
irogik. «.

Krstc .\l>lci!iiii'_'

S. 301» - ;51tr). H. Si liiiiidt teilt mit, was er teils

durch ei>;eiie N u I ii rscIiuniijeM, teil-^ ;iiis litit i ai i-rlieii

(jueUea Ober dcu iu den griecliiscbeu Loudeu violfacb go-

ttbton Bnraeh der Yerflnchnng eines Renschen nnter

Abwerfen eines Steines an einer eigens hierzu bestimm-

Icn Stelle iu Lriuhrung gebracht bat. Offenbar sei

dos Steinwcrfen ein Sjinbol für die wiridiebe Stcini-

gnnp;; durch Erricbtung des Flm hmals solle der Mi nseli,

dem es gilt, oder dessen Seele den untei irdiseheu

Milclitcn zur Rache fiborantwurtet werden. Diese

Flacbmalo in Gestalt von Stoinbanfea hätten schon

die Alten nicht nnr gekannt, sondern ancb mit den
ilrm Tlermcs gelieiligti-n Dpnkni.'ilern ileis(jlhcn .\rt,

den si)g. iQfta$a mior ^(j/iax*^-, in VerliindunK geliraeht,

wie sich ans der Vergleichung von Sehol. Od. tt 47\.

Hellanikusfragm. 1.38 M. (^uintus Smjni. X 147— 1(36.

Platü Gesetze IX 12 S. 873 b ergehe. Krsl ans den

Flucbmalen seien die Ilermaien als die dem VVegegott

geheiligten Altäre hervorgegangen. Das Vorhanden-

sein der ersteren besenge an mehreren Stdlen Pansanias.

Die Sitte des Stciiiwurf- sei von den Fluchmnlrn auf

die GrSlicr Krsdilafiener umi von ila weiter auch

auf andere (irabir UberKegan;^en, naelideni an Stelle

der den Seelen der Verstorbenen ehemals dargebrachten

wertToUen Opfer bereits seit längerer Zeit geringe

GalKn von hlofs syniboHscher Uedeutuiig t'etn t. n «an ii.

— S. 395— 398. Ii. Peppmttllcr Itoiiütiluiert uach

Zasammenbang und Text die Verse 77—86 und
ebenso einige andere Paitieen der TheoL'nidca. —
S. 31*9—401). lt. Helm verleiaigt das Überlieferte

bei Aristoph. Av. 586. — S. 401 402. P.

Meyer deutet yQdftfUtta bei Plato üorgias 4ö4a
als 'geschriebene Zanbertbrnidn*. — 8. 408—408.

(t. Thiele verteidigt seine Krklilrung von Cicero de

inv. I 19, 27, betreffend den griechischen Uoman,
};enen die Kinwendunj;en E. Kohdes. — S, 409— 416.

R. Väri, der eine Ausgabe von Oppians Halieatica

vorbereitet, giebt ein Venseiebnit von 48 Hondsebriflen

di.srv ^Verkes. — S. 417— 423. Th. IJreitrr w*-ist

durch Ucsprecbaug zahlreicher Stellen die lie«teutuug

der Madrider Handschrift fllr die "Texthritik des Ma>
nilius nach. — S. 4-24— 432. W. Sternkoiif er-

örtert die Krage der Datierung der beiden l! riefe

des Cicero au Trobonius fam. XV 20 und 21.

Die Erwägung der fUr dio Entscheidung dieser Frage

ins Gewicht fellenden Rrcignirae nnd yerbftltnisse

führt ihn zu dem Krtjebnis, dafs (Mcero, als Trelionius

Ende 708 oder Anfang 709 noch Siianicn abreiste,

von einem seiner liUndgater ans ihm den Abschieds-

livief XV 21 und, nach Rom zurückgekehrt, uiclit

lange nucldier XV 20 geschrieben habe. — S. 432.

.1. Lange verteilt die Worte Plaut. Stich. 145 so:

ut potestis. — optnme. Nunc places n. s. w.

Zweite Abteilang.
S. .S0.'> sin. r. Hrnnncr, Goethes römische

Elegien und ihre (Quellen. IV: Was haben diese

Quellen Goethe dir seine römischen Elegien geboten?

Am meisten abhüngig zeigt sich G., wie Verf. nach-

weist, in der Wahl der Situationen. — 8. 823— 840.

Bericht tther dte Wiener PhilologeBversammlnng.

Zeitsohrift fflrdieOsterreiehlsehen Gymnasien
XXXXIV5, .luni 189.3.

S. 385 ^419. C. v. Holzinger, Kin Idyll des

Maximus l'lanudcs. Aus zwei Handschriften,

einem Codex der Bibliotheca Classcnsis in Kavenna
nnd einem Codex Borhoniens tn Keapel, verSffentUcbt

der Verf. i'in dialogisches ririliclit von l'70 Hexametern.

Ein ahergliiubischer und lügeuhaftcr Llauer Kleodemos

erzählt seinem Freunde Thamyras von einem ägy)>ti-

sclien Zauberer, dun h dessen verhlQffende KunststUcko

er bewogen wurden sei, einen Ochsen bei ihm 7.u

erstehen; dieser habe sich aber zu Hause in eine

Maus verwandelt und in dieser Gestalt viel Unheil

angerichtet. — Dem Texte des Gedichtes gehen Bo-

merkinigi-ii flljcr den Iiilinlt, die Sprache nnd das

.Metrum voraus, ihm folgt ein Kommentar.

Berliner philologische Wochenschrift 38.

S. 11 8« f. Rericht über W. G u r 1 i 1 1 s Schrift iu den

.\nalecta Graeciensia (Festschrift der Grazer Pro-

fessoren zur Wieoer Pbitologen- Versammlung) Uber

das Schicksal der grorsen ebemen Athene des Pheidias;
' diese, nicht die chrysi-li iihaiittne Atiieiie, sei iu Kon-

I

stantiuo|)el auf dein Markte aufgestellt gewesen. Das
Ergebnis beruht auf tier Kombination von I. Rand-
bemerkung in cod. Vntic. des Aristeidcs, von .Arctbos:

hier ist das Lemma \4!>tit'av i^v iXetfavilvi^v spiltcrer

Zu-atz; 2. Tzctzes Chil. VIH34; 3. Kcdrenos comp,

hisu 1 p. 565 Bonn.; 4. Niltetas Akomiuatos de isaacio

Angelo et Alexio t p. 788, 18—740, 5 Bekk. and wird

von dem Ref. der Beri. pbfl. Wocb. als Tftllig ge-

I lungeu bozcichuet.
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Gymnisiam 13.

S. 461-474. M. Wetzel vertoiditn seine Thco-
ricen ilber sclbstiimliK'-n und bc/oirencu (icbraudi dvv

Tempom im Loiteiiiisuiicn gcgun Bla&cs Aufsatz in dvii

80dimtdeat«chen Sehnlblltteni (189S, No. 2. 3) und
kommt wioilür zu soinfm TTrtcil, dafs dersclbi^ obne die

nötige Suchkeuntniä /u Werke gegangen sei.

Joornal des sav«nts, Juli.

8. 408-419. G. Perrot, Vergleich der Mnseans-
kataloßo von Berlin, London, Athen, entliiilt niitor

AucrkcuDunj; der vorliegenden Arbeiten allKCincinc

Ctodanken Ober die wOuscIicnüwerte Ausdoluiung und
die niivermeidlicbea Uiogel der MasoQgrapbie. Foii-

setznng folgt.

Ballottiuo di archaoologia e storia Dalinata.

5. Mai.

8. 65—67. F. Bulii', Neue Insibriflten aus Salona,

Tragnrium, Ardnba, Antivari. — S. ()H - 72. Abdruck
der Abhandlung Ciattis (Iber die Dnll. Dalm. 1893
8. 54 und ti5 bvs]iruelu>ne Inschrift aus Salona , aus

den Rcnd. della R. Acc. dei Kineei cl. di sc. inor..

8t. c fil. 1 fasc. 12. Sed. del IS. Die. l.s,.2, S. 7!»8—
802. Zu lapido lusit vorgleicbt Coni|iurelti dio lu-

Schrift von ()lyni]>ia bei RoeM Inscr gr. anti<|. 370. —
S. 7'2 77. A. Zanella, .\nfan(r einer eingebenden

Bcsclircibuug des röaiiscbcn Tlieatcr^ zu Lissa

BcMUitM-VerMiehiu pUUL Sdirlltea.

Adanek, Otto, Die padagogisi-li« Vorbüdnng flir

das lichrnnit an der Mitliisrlnib': IJ'. M S. Il!ls.

Bietet «it htsNeue^, aber l braiit libaivb .Muleriul. /'.//.

Aly, Kr., Iloraz: 1» . .i,s 8. 1199-1202. Im
ganscn zwockentsprocbund. Ai. ilerU.

Anton, J. R. W., Do originc libclH Trf^i tfn'Xfic

xöfffiu» xai
(f

i'aiog, t[m vulj^o 'J'inniio Loen» tribnitiir:

iUitchr J. J. (it/inn. 7 H S. 44:!-44G. Die Auf{^abc

ht vüllstaudij,' gelöst. I/.S. J
Berthier, J J., Iji I'orte de Suinte-Sabine ä

Rume: LC. 34 S. 1197. Kino ausftthrliche und

fleifsige Abhandlung. V. ^'.

Cagnat, lt., Lanib^o: CVumt. 7,7 S. 327. Aus-

gezeichnet Är Touristen nnd Arcblologon in Algier.

E, (I. .\orrlf.

Oatullus ed by K T. Mcniii: Sitr. 1!)7') S. 27a.

Biolet nichts Nooes, aber aueh ni« hts Kais« bes.

Cicero, Ansgewililto Briefe erkJ. von Fr. Ho/utum.
1. (5. Aufl. bes. von K. LehitaHw. BphW. 38 S.

l"J02r. 'l/'lirern und Studieirnib-ii wird iliiS(^ Aus-

gabe lieb uud uuuiitbelirlieh seiu, solange noeh eine

Icoinniontierte neue Gesamtansgabo der Briefb Tdiit.'

L. (nirlttt.

1. Cireronis, M. Tullii, ejiislulac selectae . . . .

von A'. /•'. Sü/ijl,-, unigt arbeitet von Eriut Bücket.

2. Ausgewäblte Briefe Üicoros .... Iieraasg. von
K. iMihmer. 3. SchOlerkomincntar xn den ans-

f;e\viihlli II BrielVn Ciceros von K. I.utbnier: Sphll.

19 S. 292-294. 1. wertvoll, aber nicht für äehQler.

S. und 3. ompfeUenswert. B. Grupe.

Boecke, W., Latoiuiscbo Schnlgrammatifc nnd
Erilateningen daza: Bmjer. GjfmM. 7 S. 429-43S.
ncdUrfto <'iner radikalen Ncubearbdtnilg, WH Schol-

gerecbt zu werden. Grbhard.
I) e s

t a r d i n s
,
E., Geographie de la Gaole Romaine

IV: ir. ,!s < 1-205-1209. Mit gröfster Umsieht
und \ ursiclil gearbe itet. liudolf Schneülrt:

Engclbrecbt, Aug., Das Titclwcscn Iii <leii

spätlateiuiscliea Epistolographen: LC. 34 S. 1193.

Bietet dem Knltnr- wie Litterarhistoriker rdcbes und
schätzbaivs Material. f\ M'— «.

Kutropius I. IL by IV. CalärcoU: Sair. 1975

8. 278. Scliulausgab«.

Fabia, Ph., I^es sonrccs de Tacitc: Rtv. uifm».

(/« rentfifjn. 7 S. 93 f. Tacitus sehöjiftc nicht ans

den ursiiruntilichsten Quellen, folgte aber jedesmal

einer besondereu (jueUe. Die Behaudluug dieses

Problems Ist wohlgeinngen.

Fischer, C. Tb , De Ilannonis Cartbaginiensis

piTiplo: ( /«(»,<r 7, 7 8. 320. Handelt mehr Uber die

Litteratur des Themas als Uber dieses selbst C. T.

Fowler, W. Wai-do, The citj-statc of thc Grceks

and Romans: BphW.i^ S. 1208-1205. 'Eine Ein-

leitung in die Geschiebte (iriccbenlands und Roms
vom Standpunkte der vergleichenden Staatswisscnschafi,

welche vurtreflUdi das ktrdleh ersehieneue Bach
von riüscher crgAnzt.' Ildm. EbeUO «/. W. ihad-
ItiiH in der Classr. 7,7 S 325 f.

Gcrth, Griecli. Selinl^^ratnmatik, S. All.: WürU.
Korr. 3/4 & lGä-168. Wird im oeua Oewaad
sweifellos noch mehr Boden Rewinnen. Grob.

Grau, It, De Ovidii lodiie .\ni)doniano I: /Irr,

35/86 S. 1 29 f. Gewissenhafte Arbeit.

Horodotas Vill by E. S. SekudAwrgh: Satr.

S. 27-S. Hrancbbar.

Horn, Ferd., I'latun-Iudiin : /A\ 34 ts. ll'.Hf.

Der Beueblung der Milforscher zu empfehlen. U'hM.
Jorct, Gh., La ruse daiis Tantiquite et au moyco-

hiii-: .ithnt. 3438 S. 390. Inhaltsangabe.

.los( |ihi, F., 0|>cra oninia. I'ust ./. Dtkkeriiin

rccogu. 6. .1. Sah,,: Vol. IV: LC. 34 S. 1192 f.

Wird Ijcitiillig besitrochcn.

Kflihner, Kajdiael, .\nsftJhrliche Grammatik der

gricchiselicn Siiraehe . . . besorgt vou Fikdr. JJla/»:

.\/>//A'. 19 S. 2<.i4 ;U)1. Wir können das Baeli Mh
wärmste empfehlen. K. JiXttritarU,

Lanciani, R., Forma nrbis Romae: Aead. 1109
S 117. Iloi list bedeutsames rntcrnrbii'.rM. /*. lintzuui.

Lattnianii, Die Verirrungcn ili> dcntMluii und

lateinisrlan Elementarunterrichts: (lijiinuisium l(j S.

073-582. F. ].ohr berichtet ttber den Hauptinhalt

der Schrift, die mehr bietet, als der Titel verspricht

Li'cuwen, J. van, Knchiridium dictiouis epicat.

pars prior: Gi/uniaaiittn 16 S». 501. TOchtigo Leistung,

wenn man von Grnndfrageii abeieht. Voffrim.

Lcft' vre, A., Les races et Ics langnes: f{y>!t W.

.'ib S. 1210 f. Der Verfasser war seinem llnternebnien

dun haus nicht gewachsen. Bartholomae.

Manutii« Pauli, epistulao selectae cd. M. Fickd'
»ehtrerx DLZ. 34 S. 1065. Warm *o empfidilon.

A". Wolle.

Mooumoiita Gvrmauiae historica : Chronic« miuora

U, 1: Her, 35/36 S. 1S9. Notiert von /iL a
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Müller, Iwan v., Handbuch der klassischen Alter-

tnmswigsensrhafl. 4. lid., 2. Abteil);. Die rrimischcii

Staats- und Kricgsaltertlimor von Ihrmnnn Selilller.

Die römischen I'rivutallertttmcr und Knlturiitcsi-iiichtc

von AloriU Votfit: Nphli. 19 S. 201-204. Kino

vwheaiwrle ?.Anfl. des vortrefflichen ßnrhea. ßrunrke.
Mdllof. (instnv, Schülcrkoniinenlar zu Salhisls

tSchrift. n: II' :5H S. IISH. ViH.-s budiirftr dir

Oberscl/.aiig ni< Itt Fr. MaUtr.
j

Overbeck, J-, (imdiichtu der grieclii^clion l'la^tik,

4. A.I: Her. .I.') '36 S. 12.'» 128. NichtlicrlU ksichtigunu

ein/.olncr Wt rki' iiKinii rt //. Lt-clmt.

riatg, rbadon, od. 1*. Couvrcur: in-r. 3ö. 36
8. 121 f. Einleitung and Text gut, weniger di« An-
mcrkiuiccii. Mii

l'liitoiis A|H(lof;if und Krilun, für den Srhulgc-

bnui< li villi K. (ji'.fii l, 'J. Auflage: Ba^. Oyam. 7

5. 432-435. Verdienstlich. Nuuer.
Itadet , G., La Lydie et le nonde grec: Her, 85/36

s 1 :' 2 1 2.'>. Hin rdehhaltiges Werk, leider «Ine Index.

6. Heinaeh.

Rong4, J. de, Geographie aneienno de hi Bnaie-

V.-^yyu-: MI..;, ;U38 S. SSSf. Ein hMidllehes, recht

braui libin\s lJuili.

Schitfor, E., Ncposvokabular. 3 Teil., 2. Aufl.:

BjAW. 38 S. 1188. Kann empfohlen worden. Fr.

Schlrc, K., K^rnHdegiBChee Vokabularium mm
Caesar, 3. AtiH: Zttehr.f. d. Oyrnn. 7/8 S. 427-443.

Noch nicht git;ichniiUsig gemut dnrehgetrhtftet Air lAn

Schnlbm-h. K \\\iUer.

Scbni idor, Hub. von, l>if l'.iYbtutut' vom Hflcni-n-

IxTp': /ipliW. 38 s. 12(1.1 1. Ki'Nsiese» scheint, dnfs

das Werk griechischer Uurkunft ist. jr.

Schwnrts, E., De nnineromm oso Euripideo.

I. II: DLZ 84 8. 1064. UnerqniekHebe Breite. G.
Thiel«.

Schwertassek, K. A., Schülerkummentar zu

II. S(. Sedluiajrs anagewähltea Gedichten des Ovidius:

Jiph W. 38 S. 1188. FOr den Schaler sehr bei|uein.

/V. MülUr.

Sophokles by R. C. JeOb. V. The Trachiiiiae:

JiphiV.U 8. 1189-1191. Manche Kopjektoren

auikrcr sind dem Hit. ontuangen, die Erkllnuig itt

recht sorgfaltig. \. W'icktnu.

Steiner^ J. und Schwindler, (Ibungsbuch zum
Obereetsen aus dem Dcutscbeu in das Lateinische ....

fKasMsIehre): \p/>Ii. 19 S. S04. Wird empfohlen.

Sil iiiliii-. Griech. uiüi rmi. M.Mliülo^nc: Württ.

Korr. 3/4 ö. 163. Den Schulern höherer 1.4!hranstaltcn

hestens empfohlen. JÜauek.— Dnsa.: Gymnaalum 15
S. 544. Kann für seinen Zweck nicht dringend geong
empfohlen werden. A. Th.Üirist.

loannis Stobaei Florilegium. Ed. stcrcoiviia

(Ldpcig, UolUe), nOT» impreesn: Bph W. 88 S. 1 1 99.

Erffilt k&nm ein praktische!« BedQrfhis. P. WeitdlaMti,

St Ulli italiani di filoli)i.'i!i . lassii a. I: Rcr. 35/36
S. 13U-132. Inhaltäangabo der 21 Abliandlangeu, mit

nAberer Bespreclmng von Bloch, Filotctto dl Accio,

nnd Parodi, I'unologia latina. /' A.

Snsemihl, (jnaestionum Aristott harum i ritiianim

et eiegeticsmm p. II: liphW. 1190-1109. Den Kr-

'flrtenmgen gegen Bywaler kann mau nicht durchaas

boiRtimmen, wohl aber der Widerlegung der Datierung

der Kthik und Politik, wie sie Keil (Selon. Verf. in

Arist. Verf. Ath.) gield. .1/. Wnlli,».

Taciti ab cxccssu ilivi A»j:u>ti aiinalinin liliri.

Kcc. et note di E. Uarüio: JJpli H'. 38 S. 12U3. Auf
wissensebaftliehe Bedeatnng macht die Ansgnbe keinen

Anspruch. K. Xienwi/rr.

Vergil. Neue kiitisclie und i rklureiule lieitnige z.

Aencis von Jan Kvicala: Bat/er. (it/mn. 7 S. 422-428.

Meist fiberzeagend. A. Dtutrling bespricht eine Reihe

von Stollen.

The fourth book ufVir^'ils AencitI für rciKlition

with ah Englisb version by J. Hargeuuuli Satr. 1975

S. S78. Braacbbare Obenetiong.
Waldi rk, A., I'raktiscbn Anleitung zum Unter-

rieht in der lat Graniniatik : W'inil. A'orr. 3 4 S. 176-

178. Verdient warme Kin]>f(liluiii,'. Afeilzer.

Xenophons Anabasis und Ilellenlka in Answalil

. . . bgg. TOD G. Si^/i SvhH. 19 8. 389-S92.

FVr die Sdnde unlnwnchbnr. krimtr Hrntt».

Mitteilongen.

Veae FapyrnsArade.

Wie die Times berichten, sind unter den für die

Genfer Bibliothek angekauften ägyptischen Pai^yri von

Jules Nicole Fragmente der Illas nnd Odyssee, die

iiiork\\11iiligo TuxtabweiehiiiiL'cn bieten, eine Stelle ans

Kuripides' Orestes, eine didaktische Klcgic über die

Sterne, ein Idyll aber Jnpiler nnd I/eda nnd tVag-

meute historisclier Art sowie christliche Werke ge-

funden worilen.

Institutsnachrichten.

In Uiiin Winten die öffentlichen Sitzungen
mit der Winckehnannsitzung am 8. Desember be-

ginnen. Zur selben Zeit wird der erste Sekretär,

Herr Petersen, seine Demonstrationen in den röm.

Museen anfan^fen, verbuiKlcii mit t'bungrn im .\uf-

nehmen antiker Bildwerke im Vatikan. Der zweite

Sekretär, Herr Iffllsea. wird vom 15. NovenAer bis

l."";. Dezember über To)iograiihie lier Stailt llKin im

Altertum, besonders vor den Mi)numentcn, elwu drei-

mal wiW-hcntli<-h und von Mitte .lannar bis Endo

März zweimal wöchentlich tiber lateinische Epigraphik,

Tornehmlicb fn den kapitolinischen und vatHmnisehon

SiiMimlnM<:eii, \ oiiru^a'ii. - Fiir il.ts Fiillijabr werden

AusliUge in die L'mgegeud (Ustia, Palesiriiia,. Tivoli,

Cometo) anter FOhmng der beiden Herren Sekretäre

in Aussicht genommen. — Anfangs .Inli wird Herr

Mau, wie bisher, einen aehttikgigcn Kursus iu Pum-
peji abhalten.

In Athen begÜMien die öffontlischen Sitsnngen
dos Instltnts am 6. Bdsember nnd werden an jedem

zweiten Mittwoch bis zihti .»bu'i'lialten wenii-ii.

— Der erste Sekretär, Herr Dörpfeld, wird seine

Vortrige aber die Bauwerke und die -Toitographie

von .\tlien, Piräus und Kleusis anfangs Noveinber

beginnen und wothentlich einmal bis zum April fort-

setzen. — Der zweite Sekretär, Herr Wolters, wird

vom Dezember bis zum April Übungen zur Einführung
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iu die Autikeu-Sainoiluugcn Athens halten. — Anfangs

April wird voraussii htlich dio gewöbnlii-hc Retso durch

iliii I'i l<i|iiniiiL's unteiiniiiitncii wcnloii. Da die Zalil

der Teilncbiuor nur eine beschräultte sein kann, ist

eiao mOglielist fiUbzeitige Meldung beim Sekretariate

in Athen cinpfclilcnswort. Kim" Reise nach dm Inseln

des ügiiisclien Meeres wird \vaiir>< licinlich Knde April

stattfinden und inögliclierwoisc bis I'erganion un<l

Troja ausgedebnt werden. Meldungen dazu sind bis

Anfiuig April beim Sekretariate in Athen cinznreicheo.

Vcriehdtait im fncUeMMr Bfcbtr.

Aeseliyli fabulac CDm lectiunibus et selioliis eu-

dicis Medice! et iu AgtOHnniionein codicis Florentiui

«b Ititrornfmo VtlAH denno coltatis ed. N. Werklem.

VollimiMtiin I et II anrtariiiiii. Herlin, Caivury. I,

8. 473-677 (Fragmenta). II, S. 28U-3Üti (Appendix

propDgata). JL 8,40.

Allcroft, U., aad Hacom, F , The tatorial history

of Home to 14 A.D. Cllre. 4t8 8. 8 wftb maps.

Sil. .},(].

Aristoteles, Die Politili. Eine Neubearbeitung

der Übenetzang Garte», mit Elirieituug und An-
merknngcu von M. ünuch. Leipsig, Pf«iiBr. 468 S.

8. A 3.

Ueloeh, J., GnedtiidM üetchichle. I. Bis auf

die sophistische ßcwegoBg and den peloponnesiscbeo

Krieg. Strafsburg, Trttbner. Xn, 687 8. 8. A 7,50.

nrn^'inann, und Ti. Delbrück, CruiKlrifs der ver-

gleichenden CfruMmfi/tit der indogertnaiiibcijcu Sprachen.

III. Vergleichende Svutax von B. J/el/riick. I. Slrab-

btirp, Trübner. X.XIV, 793 S. 8 A 20

Cali, C, StudI su i IViapea e le loro iroiiazioni

in latind e in vulgare, con la coUazione dd Codice

Ueuedettins No. 30. Gatania. L. 5.

i Pr. Fr. HMdMT. BwUa S. 42,

ANZEIGEN.
B. CNMVtBM» V«rlag, H. Heyfelder, Berlin 8W.

Nen

als Grundlage unserer Weltanscb^unng.
Von

Gustav Gerber.
VIII u. 4.ti) S ijr. s". s Miiik.

.I>i<' PnrKt.'lliiiiK .. . v.T'Im'IiI 'In- A vi ! in i- r U u m k i il 1 1 r iiliilnso.
|>li i •• r <' II <l f II (i > i;<' II » i< r t iu Imhi-m MMfui-. uinl ulim- KruKi' winl ilir» tiurh
tlnjiu lipir.niccii. ili iii lli uuratiivittMubjfkt odi-r .Ich* di« gruBdlegand» ti%»l
iuitv in ili-r » la «p u s r h A Ii livh t-ti Auffaatunit dar - - -

-

-

nnen, «Ii« « thktaicliUoh im Sein einnimmt.*
fOott. Oolclirte

WirkTIeltkeit lu

nKo.«.]

FrilliiT >iiiil LT^i liieneu:

Die Bi^racke and danErkenmii.
Von

Autav 0«rb«r.

trr. H". >< Mk.

Die Spraclie als Kust.
Villi

ChiateT Oerber.

2. Aufl. 2 Baude. -M Mk.

.Kin Werk vuu blvibrmliT Bo-
dautanCi*

.Kill hoclili«Ml<.titsaiiii-nV\'rrk, wi>Ii-Ih>s

k«iu H|ir»«blur«>^lit-r u<lor l'bilo-
•oph wird mdwMbtat Itmtn darHuL"

[MiMkr. t i. Man. «pm.i
aWerk« voB •lt«a«m W«rt« uad gr«fsor Origia»lltat>*

[Sana aW^iaa.]

UMi Itn SOrftimmuHcirii brr ncurtlni ^rlir^iläiu fitr ktn 6i|altriir(UU|

l'ctciu».K(\ttcH

Dr. tfkolf ütMt/e,

17s iiitvu s'. i.io HJ., gell. |,sii 3K.

,Tui< yial tifitt autwjtl tinntn mir mit niiUnt Btiiflin t<n MM< ltt(tn \ax ein

ftttniM mH 9tfU «»»»Mw.' IkUtct. <(niMlM«tt IHa Sa.«.]

Wie stidirt nui PbUoloiile?

NodeiMik ttr liyr diww
schalt

Ton Wilhelm Freund.

lahalt: L Iba», Bafriff ud IlmAB« 4m PhiW-
UigU^ It. IH« iHnzelnen DUupIinrn d^r Pliilo-

loKi«. III Vcrt>*iluii|{ ilrr .^rbrit Ai-^ l'kiildloini'

?"l«idii-Tfiidi'ii Ulf ü i<ipmttivj. — IV. liw Hil.Uo'

thek PbiltiUiKiu - SludiptTiMlfB. — V. Oir
MeibU't iIli |.|iiloli>«. ^\'L9araM-hAft in alUT und
ncaw ML — VL Di* g«MB««itiaHi Lahm 4fr

n das HaoaMikalMt

pliilologil

GrundzQge

der philolog. Wissenschaften,

ftf JMgrt PliloUfic

— aar WladetboluiiK und SalbatprUftiaa a
b- ari r Tun

Wilbclm Freund.
ZMNa, mnaatita aad TOrtaawria Aaflaf*.

Urft 1, rr<i> 1 M.. hl zur Auj'iilit

liin li iill l!ii<'ii)Mii<lliin'..'>'ii zu beziehen,
voli.'itaiiili^M' i'r<*s|><'ktr mit Inhalts-
an;; II In- graris uml Iraiioi.

KhtiM-'bi^ ^iditnnif Avm .SUifTin, yst^iniüicfca
KtnUilung und (JrnpiiiiiniiiK diwMlbta. daRfeglagiffa
Annlit- d< r Mt. LiUmtur. unllkkaMa Wa«iiinii(
auf dia in «tvn rlnucln«« 0«M«bni nadl aiciil mt-
nliifi'iKl au(i;i*h.llu-n Partirn »ind dii' K-iU-ndm
(iniixli.nEz'* diT .\ii*irt'» llunif ijii'». * aa*.»<'hli'*rfc-

lifb nir Juu^iT d» r l'Jiil'il-'K''" U < p i' r t m 1 1 n ni

Ulld Ue-Jit' 1 1 1 • I I u III Ii. -:iniiii'.- 1. .ril'«.

= Uvf ( Stairilcr-.tlitcilaacaa kuslcl

4 .« - nh. ft - aad kaa« aaab IMa ba-
«aMta.

tma «UNtai «MM h Uiprig.

Mit eiiier BeUftge Ton Paul Neff in Stnitgavt.
iL üaertaen Verlag, U. Ueyfelder, Berlin 8>V. Druck von Leonhard Shnion. Berlin 8W.
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Ktttmionni umd Antiigtu: ariu

Frnujr \ '>n Sr hwnrit, AlfXnmt'T <!<'« (•iMf'«'!! Ki'M-
XM»;« in Trtrk"iit*u iH. Kiii h'ii

U. H<-liu-oh, Hintoriscbo HyntttS <lcr ftriwliitrhoii Kiitn-
uHMition in dvr klamwphen l<itlv»t«r,lH. 2irmpr) tUfi

H. Hell III iilt. I>o ilnnli <)ra«c>oniin ni (•niiiriAnlo itt re-
\ IX isi'fiiti' iK llu«iKi" .

K- r;i|'i'*. 'Iii'' Hti»i:i* in tln' i;n'»'k tliriilrt- iii i'.u-ilili;; tu
Iii.- .Munt .Ir.iniji. (Ii, I i.Timih Im Ii) i'^f)

M- K- I. r I ' II I .1^ JlI..;;iIP lll-s miMlltllH'M Jjri-i .|t|f.* 'It'

hl iMliIi'.t Ii. .|ii.- ^..it iltiiuU'. I.«**» I'« r>*ti* Ai'ht'iiii-i.tili

Ifti Hutmi'ci ft Ii** •lvniiMt4*M «I«* li>iir rmjiirv, r>|irv ft
l'lii-iiii'i«- lO. Tn'ulMrr« lSt>

H. Viiasi«. dtopHoiTixi tii Atovuaio'j toü 'AXntop-

Die Ht'rnn VerfauHrr v»ii Prncraniiiien , ] >iiMcrtatiunen und •oiutigf^n ()e|ogmilMU«MhTifteii werden gdieteH,

He»'usiiinKi>xein|^ai« «u K.(.iaertDi-rK VcrlagHiiuchliaiullniii;, HerlinSW.,Schüueb«rgerstr. 20, eilueadcn«! wollen.

.(iiitirvr: Horlnit^r pliiluliitji^i In' W oi lu'iuir liritl tt> -Ui

Miiittt-r für 'Iii» uyiimuniitl-SchiUwuiuu äitt. UbS

MrfmMM ftrtnrimu IMS

TtTttkimii m» tnMmmur KUkar ............

Vmt Teil Scbwant, AlcxandAr de« nrofsen
<1 / Ii ! in 'riirk<'>tan. K.ininii-iit;ir /ii iKn

UesL'hii ht'-xsi rki'ii ik'^ l'Maviiis Arriiiiius uini

Q. Curiiiis Kufiis uuf (iniml violjftliriger Reisun

im nissisclieii Turkislan iiml di'ii aiii;n!tizcn<icii

Liliulorn. Mit zwei Tafi-in, s<>) Iis rorrainniirnalinu-n

uikI üiiier ('bfi-^ii liNkai ti' ili r IVlilzii^i- Ah-xaiiili rs.

Manchen Dr. K. Wulff. Wissensciiaftliciier

Verlag. 103 S.

1>er im Msi d. J. nenbegrfiiidete wiMemchaft-

liche Verlag defl Dr. K. Wolff in MSnchen hat

aU ersti-M Wcvk oiiicn Kmuim'iitar zu Arrian niirl

('tirt iiiH Kufuti, verfafst vou Fraus V. äcü warz,

vorgelegt, ein amfinvidmiHeli scbSn aasgertailelea

Werk, dessen Inhalt dem Äulseron ilurohana «nt-

Hpriclit, l>cr Stoff isf ein liiifli^t iiitcn-s.'intcr.

der von dem Autor angeächlogeui' Ton der zwang-

loser, nioht anfdringlicher Belehrung und zugltüch

augeuehmer, geiätreiolier l 'nterlmltnng. Krsterc<

ist Hellisrtverstäiiillieli, (lenn die von den pliilolo-

gi!<chtMi lutorprck'ii ulmo Keuutuis der Ciegemleu

aufgestellten Behaii|ituugeu kOnnen nvr dnfoh eine

Hachgemälse Relehmug des mit den Gegenden

ViTtninteii widcrleji^t wonlrii, letzteres ist dem

be^oudereu (ieHchick dos 'weit iu der Welt beruw-

gekommenen' dentsehen Wanderen zn danken.

Das Hueli ilher Alexander den Orofaen sollte

nntprfingliob als Anhang dienen zu einem grolsen

Werke Ober Tnrkeatati, dessen Bewohner und

iltTOM S^'tteii (VurxMirt S. f.). \h\ (la,s lliiu|»t~

werk /,u ilem iu aicli al»genelilo.s.scncu \'orliiufor

iMg.tn/.ungeu bringen soll (8. 3)»*) so wird dem
Hrseheinen tlesaelben aodt Ton phiblogiHcher Seite

mit Teiliialime entgi'gengeselien, wenngleich Geo-

gmphie und Topogroidiie deu wetk^ntlicheu luhalt

ausmaohen wird. Der Verf. entaehnldigt aieh am
Schlüsse der N'orrede wegen des mangelhaften

Stils (so heilst es allein) nnd der Selireibweiwn

der Wörter mit seinem riiiirzeliajührigeu Fenueiu

von dentaohem Verkehre; die geringen Vent5£Wt
welehe liei der zweiten Auflage oder bei der

rher.setzuug in freimle Sjiraelien zu beseitigen

8ind, bedürfen kaum etuer Eutdeiiuldiguug, da ttie

die LektSre uidit at3ren. Eb ist m aehreiben:

im Titel Alexanders statt Alexander, S. *i.

43. 45. TS Kleltos oder Clitns statt Klitus,

iS. 10 Kjros otlor Cjrus statt Kjrrus, S. etc.

Koinos oder COnas sfattt Koinns, 8. 99. 100
liukephalos oder Hoeephnlns .statt Huke*
phalus, S. l.'J o. l'ikentriiger statt l'ieken-

trüger, S. 1] Mitte ist der l'unkt vor Aristo-

bnlns in ein Komma in Torwandeln, der hSnfige

Gebrauch von nur mehr (^^. (j,') Mitte zweimal

gleich hintereinauder) nnterldeibt besser. — Üas

vorgelegte geogrujdiische uud topugrujdiische Ma-

*) a»t Uitte.

Digiu^uu Ly Google
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tarial kt tadeUo«, die Enrien hat der Kartograph

der railitiiriachen topographischen Abteilnng des

Generalstabs von Torkestan, Oberatlieuteuant 0 a-

briel Jegorowitach Rodionow unter Be-

irateDiig des nmiieheii GeaemliisbMrebm zu-

Bammenge^tellt. Auf der Übcrsichtsknrte Ut die

Marschroute des Verf. angegebeu, damit genau

kontrolliert werden kann, wieviel der Veif. am
eigeiier Aaechaanog, wieviel er aaf Onud i^aob-

wfird^{er fierielite betuaplet

Die Teile der Ahhandliiiiß: sind folgende:

S. 5—23 Übersetzung von Arr. Anab. III 2Ö—30;

IT 1—7. Id—22 mit Weglassang für die Orts-

beeliiniiinng noweseoilieher Bpieoden. Cort (Inf.

ist nur zur ErliinttTutiir lifTaiii^fzogcn wonlen.

denn es ist 'die Aufeinanderfolge der Ereiguiäse

bei ihm mitonter ao eonftis, dab man abeolnt

nicht im Stande ist zw beurteilen, wo sich die von

ihm gesfhilderten Begebenheiten stngetragen liabeu,

und mau zu der (iberzeugong kommt, er habe

adbet kmne YorstoUang Ober die Lege der be-

trefiaden Örtlichkeiten gehabt'. 8. 2i—'M Kom-
mentar zn der Übersetzung. S. ;»;! VI? ÜI'iTsii'lit-

liche Zasammeufaasung der gcwonucnon liesnltute.

8. 99—103 Anhang: 1. TJrsprnng des Namens
Bukephalus (s. o.), II. Marschruuteu Alexumlers

in Tnrkestan. Anfang und Sohlul» des Uiindes

bilden kolorierte Karten, und zwar ist am Aufauge

eine Übeiriebt aber ^Alemaden FeldsSge in Tnr-

keetea' beigegeben mit früherer und gegeuwür-

tigwr Benennung der Gegenden und Angabo der

Mincbe Alexanders sowie des Verf., am Schlüsse

aind folgende Karten angdieftet: 1. Umgebung
von Kilif (ÜVtergaagastelle über den Amn-darja

[Amn-darja = Oxus]) Arr. TIT 28. 29, 2. Um-
gebung von Chodachent (Alexundria am Tanais)

Air. III 30. IV 1, 3. üraptttbe (Kyrapofis) Arr.

IV 2. 3, 4. Umgebung von Ura-tiibe (KyropoHs)

Arr. IV 2. f). Umgehung von Üerbent (Sogdiani-

acher Felsen oder Felsen des Arimazes) Arr. IV

18. 19, ft. Umgebnng der BrOelra Pnli Sangin

(Fl l<r II des*) Chorieucs oder Sysimlthres) Arr.

IV 21. Im Text« finden sich folgende Tafeln:

S. 48—40 Anrieht Ton der Stadt Tnriceetan,

04— ()5 Syr-darja-Hrücke hei ("hodscheut. An-
sieht des Schhuditfeldf's, auf dem .\icxander die

Skythen besiegte. Au Abbildungen sind zu er-

wfthnen: 8. 77 die adiematieehe Dantelinng des

Sugdianischen Felaena, 87 der Querschnitt der

Sohluoht Pnli-Sangiu am Waohsch (Tgl. Karte 6),

*j der ist natttrlkli ein Druckfelüer.

I

89 eine Ansicht der ßaaait der Hioaer io

nistan I und du. II.

Die Übersetzung ist von den .schon vorhan-

denen**) im weamiliehen ganz nnabhihigig and,

da es dem Verf. nur auf den GcilankeinuhHlt an-

kommt, sehr frei. Ich habe folgeiulc .Vu^stollungen

zu machen: Arr. III 29, 2 tx tov ifjovf lor

Kmmättav flierat 8eb, beaaer kommt ana dem
K. DC; 4 if roti tönou fijr die Arbeiten 8cb
(nach der schlechteren Lesiirt), Viesser an «len

Übergangsstellen Di )rttfi(>tt)(j$y tov nÖQov

Ban einer Brileke C, Brfickenban D Scb,

beeaer Sehlagen eines Bruckenüber^ui^s;
iaxi^povf aus welchen die Zelte bcstantleu

8ch, besser unter welchen die Soldaten
kampierten, biwakierten, lagerten, et DC;
7 ff<* zu frei übersetzt, cf. DC; 30, 1 if ru|es

im Schritt Sch, lic^-ser in geschlosaenen

(Jliederu C oder geschlossen; 2 txtli/iy weg-
gehueen, ef. DC; 4 «a fUif n^mttt—bmut weg-
gelassen, cf. I) C; 5 lat-ta txtU'a ungenau uber-

setzt; aixtrt!}fic Mifshaudluug Sch, besser

schimpfliche Züchtigung C; 11 o'^ ^Qf^X*'"

xtttw Änfaerst oder sehr ranh DCSdi, beeaer

felsig, zerklOftet; nai SUm it JieuUoi ungenau

bei DCSch; xvi/fiti Schienbeiu Sch, beaser

Wade oder Unterschenkel; 7U /, 1 Anfang

ungenau flberaeict, ef. DC; hinter Reobtliehkeii
ist die Parenthese zu schliefsen; Schlnfs ungttmn;

2, 3 itf xvxXm weggelassen, cf. DC; J, 4 ftdXiOM

if ineauaxtXlovs ungefähr Soh, wenigatena D,

gegen C, beaaer fast, bald an; 6 ianM weg-
gelassen; 4, 7 ufS(fnXhXi mit Präzision Sch,

hes.ser mil Sicherheit D(J; 8 Aoywc^ {df

tfvyii i\v allgemeine Flacht Sch, diea ent*

schied die Flucht O, diea gab anr Flveht
den .\nsschlag ('. besser da war es schon

zur offenen Flucht gekommen; J, 2 tfi üatijtt

abttraehen bei 8ob wie D, ef. hingegen C; tf, 1

iy avTM tM ify^ weggelassen, Uneinigkeit D,

Verhandinngen nb(rr.»<etzt richtig C; 7, I

xovtm hier bch, besser in der Zwischenzeit

D C, inzwiacben; 3 i» mitt» dahin 8eh, da*

mal:« 1). hesaer jetst C; iJ, 8 in\ tm ^doftau

ans Veranlassung dieses Wunders S h, be.v*cr

ob der Erscheinung DC; 76', 3 Anfang uu-

geuan, cf. D 0 ; L% 2 i( ra ftaXuna ov i^Qvtf -

aofin'a uni^'i'iiau, ef. DC; 2/, 2 na^ii ti^f tfvatv

mit Überwindung der naturliohen Be-

Donur. Stnttirart lS-_1tf.: <'lef.<. .Statt;,'»« l»52f.;

entere Übersct/uii!;^ wird im weiten^n Verlaufe nit D,

lettten nit C beiekhuet weidea. Sch = v. Schwan.
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•«haff«nbeit Sdi, beoer der oatflrlichen

BesehaffeDheit zuwider DC. Dieee Ände-

mngen «ind leicht anzubringen, aber anch not-

wendig. Im übrigen liest sich die Übersetzung

gefUKg nnd kt frei ron den Tielen Mingeln der

Schulubertragnngeu.

Ans dem an Ergolttiisscn reichen Kommentare

können nur wichtige Tiiatsuclien herausgegriffen

werden« Es aiiid das folgende: g 1 -> 8. S4 ff.

die Sogdianer sind gleich <1eti BkytbeD Fudo-

gormaoen; die Galtdcbas im Quellgebiete des

0x08 sind die anvermiachten Nachkommen der

ansehen Sogdianer und BaUrier (genaue Kfirpecw

Iteschreihiiii); S. •_>(!;: !^ 2 -- 1^. 27 f. Aornns — Chn-

Inm, denn es ist die einzige hochgelegene Festung

im afganiacbeD Torkestan, es ist ans Stein ge-

baat fTlatebkargaa der Eingeborenen s> steinerne

Festung), strategisch wichtig, endlich entspricht

die (jirölae der 8tadt. Daraus folgt, dats JJrapsaka

das heutige Kundus ist § 4 » 8. 30 ff. Beattm-

mnng der Überfidirtssielle Aber den Ons; es ist

Kilif, vgl. die angegeheue Breite von fi 8t:ulipn ^
1113 m, die rcir»ende Strömung und die Tiefe,

den Holzmangel, den bobMi Berg bei ObrI. Raf.

(= Taachkurgau »Chamtag gegenfiber Kilif)i das

Fehlen von AVasser. § 7 — f^. 3fi tfOQrrt'ic = Schilf,

g 8 S. 37 opjiidnm Branchidarom (Cart. Ruf.

YIT 23) » Ktlif. g 10 - 8. 39 R<mte Kilif—

Kun^chi—Samarkaud, denn nur dieser Weg erlaubt

Wiigenverkehr f Arr. III MO, 4), und nnr in Knrschi

sind brauchbare i'ferde zu hab«a. § ]3 = S. 41

Harakanda SS Samarkand ist mir eine Haupt-

stadt, nicht die Hauptstadt (ßaatltia), weshalb

Arr. TU nicht zu beanstanden ist; auch IV 5

ist in Urduung, wenn wie bis vor kun&eni iSog-

diana im engeren Sinne (» Baebara) als Sommer*
residens, Marakanda (» Samarkaud) aU Wintor-

residenz angenommen wird. Wenn .Alexander

nach Arr. IV 7, 1 von 32Ü. 328 in Zarinspa über-

wintert, naeb Cnrt Rnf. VII 10, 10 aber in Baktra,

80 ist das kein Widerspruch, denn Raktrn ist nur

dius Land, in welchem Zariaspu liegt. Die lOr-

mordung des Oiitns durch Alexander wird mit

der nngebenren Hitie and dem grofsen Trink-

h. iiiiifii^ (iLT Menschen in der dortigen Gegend

in höchst interess^intcr Art entschuldigt. § 14 =
S. 47 Arrion meint da» attische Stadium =
0.1855 km, wie die Vergleiebnng der alten Maneb-
r<iiiti Marakanda - Alexandria Esehate (am Tanais)

mit ilcr heutigen l'oststrecko Samarkaud—Chod-
»cheut (am Syr-darja) ei^ebt; vgl. S. 47 ff. den

nahereu Beweis hierfBr. g 17 — S. 51 K\vn>-

poUs =- (Jra-tfibe hohw HOgel, Gaia — Naa

(8.54). glSeS. SiffLinteNasaateAiiMiiiaiidei^

Setzung über Ursitz und spätere Wohnsitae der

Skythen; Verf. hält sie für die Vorfahren der

Uätslavea auf (iroud von Lebensweise, Charakter,

pbysiologisebea Mnkmalen and Verbreitong und

verspricht fiir bald weitere Beweise; er identifiziert

2ixv&^g mit nissisch skitez Hemmwandorer (vgl.

ru8S.skitatiija herumwandem, skitalez Landstreicher,

akitaoie Hemmwandeni, üat EiasieddeQ «ater

Vergleiebnng von tBrkisch Kirgise und Ka(i)sak —
Landstreicher d. h. Nomade und deutlich Winden

oder Wenden = Herumwanderer (?); sie waren die

letiten indoeoiopSiaehen Binwandemr in SQdost-

cnrnpu. Der deutsche Fhils Arya in der Nähe

der russischen Grenze gehört zwar unstreitig zum
slavischeu Sprachgebiete, es ist aber höchst ge>

wagt, seinen Namen mit dem eines Nebenlnssea

des Syr-darja ohne genaueste Regriindnng zu-

sammenzustellen. Diejenigen, welche entsprechend

der neuen Mode das kalte Norwegen fOr die Ur-

heimat der Arier an erklären wag^n, mögen sa

ihrer Belehrung nnd endgültigen Widerlegung

dieses Kapitel sorgfältig studieren, g 21 = S. 61

Poljtimetns - Sarawscban. § 26 — 8. 65 Zariaspa

= Tscbardsohni, aaeb lautlich. Merw oder Balch

anzunehmen, ist aus vielen Gründen nninügüch.

g 27 S. 68 widerlegt treffend die Ansicht,

Alexander wir» von Sogdiana Baebara) nadi

.Merw (= Margiaoa) gezogen.*) 8 25) — S. 70 ff.

liefert beachtenswertes Material zur Mas-sageten-

frage, Mossageteu = Turkmeueu. g 31 = S. 74 f.

Nantaka, wo Alezander 328;837 fllberwintmrte«

ist Sohachrisabs. ^ :{2 ^ S. 75 ff. der Sogdiani-

sche Felsen oder der Felsen ih s Aritnazes ist im

Baisuu-tau gelegen, denn die lieschaff'euhoit des

on den Interpreten angenommenen ßsemenThon»
ist gnuidrerschieden ; der Fels erstreckt sich von

Oerheut ans in nordwestlicher Uichtunir his zmn

Gcbirgsknoteu; Widerlegung der entgegenstehen-

den Brklämngen. § 34 » 8. 82 das Land der

Paraitaker ist llissar oder Ostbuchara. §35 =
S. H'^ der l''rls des Cliorienes oiler Sysimitlires ist

der Engpals am Flusse Wachach iiei der Hünge-

brlleke Pnli-Sangin anf dem Wege von Hissar

nach Baldsi'liii iii (also nieht Nantaka, was die

Interpreten für das kornipte Nansi, Naura oder

Nauta eingeschmuggelt haben). § 38 — S. 82)

Parapamiaaden — A|ganen. § 39 « S. 91 Baaaira

= Kogistan (Gegend Ton Pondschakcnt).

In dem Schlnfsworte erklärt der A'erfasser für

wahrscheiulich, dafs diu Beherrscher v«>n Badach-

•) Cutt. Rnf. VII «.
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lohu, Danrai nnd Karvtogb in im sfidlieh tou

Bamarkand gelegenen Gehirge XacLkoramen der

i. .1. 254 a. Chr. von Diodotos gestifteten grie-

chiäch-baktrUcben Dynastie sind (S. 96 f.)« Das

Andenken Alexanders lebt in der dortigen Ge-

gend noch bente fort, indem alles Grofae, sogar

die Einführung des Islam ihm zuj^eschrieben

wird. Anhang I bespricht den Ursprung des

Namens BnkepbaloB. Da Plinius nnd Gellius zwei

Gründe angeben, habon sie dieselben erschlossen,

ihr Zeoguis ist aho wertlos. Verf. meint auf

Omnd einer Münze, die er gesehen hat, dafs am
K>pl^diiiTe des Bnkephalos zwei Buffelbörner

angesetzt waren wie bei tlen gerniuniscbeii Ilchneii.

Alexanders Name ist noch heute Dal Kamen =

duo comoa «= der Zweihömige. Diese Hypothese

ist sehr ansprechend. Anhang II zeichnet die

Marschronten Alexanders in Turkestan für die

Jahre 329, 320 aud 327 auf unter J^eunuug der

60 Stationen nach alter und nener Beseiohnuug,

sowie der Entfernnog in Kilomeiern. Anbang III

brii)gt flu Kegistcr der alten tmd neuen Henen-

uaugen von Land und Leuten, zuni Teil mit

knnen geugraphiBoben nnd bistariseben Znsitnn.

Berlin. Bnbnri Fnahs.

0. Sehwab, Historische Syntax der gricrlii-

«clien Komparation in der klassischen Lit-

teratur. 1. Heft. Würzburg 1*593. A. Stuber.

VllI, 127 S. 8. = Hcitriige zur historischen Syntax

dergriediiscben Sprache. Ueraosg. von M. Schanz.
Befk 11 (Band IV. Heft 1).

Fast sebn Jabre sind seit dem Ersobeinen

meiner VerglMCbenden Syntax der indogennani-

schen Komparation (Berlin, Dünunler) verilusäen.

Sie verfolgte die Komparativkoustruktioueu, ins-

besondere den Ktnnpnimtionskasns, seinen ESrsBts

unter Beihilfe von Präpositionen, Postpositiuueu,

Adverbien und Konjuuktiuueii durch die iudo-

germanischen und andere Sprachen, um uameut-

Iteb die sqnratiTe Natnr des grieebischen nnd

slavischen Geuitivus comp., lat. .\l)!at. comp, zu

erweiseu. Dai's der Beweis gclungeu, ist inzwischen

allgemein anerkannt, und auch der Terf. des vor-

liegenden Werke«, welcher dos Wesen der Kom-
paration von allen bisherigen r(>r:>cliern wohl aiu

sch&rfiitea und tiefsten erfaltit hat, sagt darin

S. 29 von meiner Schrift, es sei ibr bldbendes

Verdienst, die riebtige Erklärung jenes Kasus

durch die viTgliiciieiidi' Henhai-Iituiig der ein-

Mshiägigeu Sprachen mit unbestreitbarer Evidenz

bewiesen nnd ihr sn eudgiitiger Anerkeuuuug ver-

bolfen zu haben.

Trotzdem ist eine erneute Unlersnebung, wie

hie hier von 0. Schwab angestellt wird, keineswega

überflü.-^si^. Zunächst hält sie sich in einem

engeren Kähmen: sie soll nur eine historiiebe

Sjntax der grieehiseben Komparation sein, will

die Folgerungen aus den EtgebniHsen der neueren

Forschung ziehen und zwar in drei Heften, deren

erstes vorliegt, während die anderen noch im

Dmek sind. Die griecbisehe Komparatbn war

zwar anch in meiner Schrift verbältnismtiraig

stark bedacht worden; aber es lag aufserhalb

meines Planes, eine historische Syntax der-

I

selben zn geben. Den Inbalt dieses ersten Heftes

bilden aber natnrgemäf» Sachen, die auch von

mir berührt waren, wie das Wesen der Ktuupa-

ration, Ursprung and Gruudbedeutnug der Kom-

I

paratiouslbrmen, die Betraebtnng der Formnug

des zweitverglichenen Begriffs; erst dann nnd

zwar auf S .'>.< beginnt der lic^undere Teil: die

Syutax der gegou:>ätzlichen Kompuratiou im Grie-

ehiseben.

In dem Worte «jjegcusützlichen' liegt der eigen-

tümliche Cliaraktcr ilcr Scliwabschen Schrift aus-

geprägt. Da die Koniparationst'ormeii nämlich

naebweislieb von Hause ans eine adTersatire Gmnd-
bedentnng haben, so war es ein Febler der bis-

herigen Forschung, dafs sie diese ihr bekannte

Thatsacho nicht genug beachtete und immer iHo

Komparotionsformen als dgentUebe Ste^(emngs-

formen anffafste. obwohl sie sich erst später all-

niiililicli dazu entwickelten. Die historische Be-

trachtung mul's al>cr diu adversative Bedeutung

zum Ansgangsponkt nehmen und die beiden Be-

deutungen stets streng gesondert halten, wa.s

allerdings bisher nirgends, auch von uns nicht

geschehen ist, obgleich wir mit der Thatsache

der ndvwsativen Fnnktion geredmet bnben. Es

ist hier sofort einleuchtend, dafs Schwab, nach-

dem er einmal die richtige üperationsbasis ge-

funden, es sehr viel leichter hatte, die Unter-

snebnng fortsufllbren als wir vor sehn Jahreo;

I er fand den Boden schon jz;o( bnet, das Material

vielfach gesammelt, während wir noch aus dem

Rohen herausarbeiten mnfsten. So ist es ihm

gelungen« die msnnigfacbeo, oft riUselkaften nnd

unglaublich verwickelten Spracherscheinungen tier

Kitmparationssyntax, auch solche, die bisher als

logische Fehler oder I nrcgclmälsigkeiteu galten,

in HditvoHw Wene an klaren. Niigends bewBbrt

sich die lii>f oriscli-psvclxilogische Spracdibetrach-

tung so überzeugend al» eine wahre Geisteswissen-

schaft als gerade in diesem Gebiete der Kompnp
ration, wo sie ein znverlSmgsir YfegwmMer cur

Erkenntnis der Uesetze des DenkMis wird.
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Einen xweüen Hanptpnnkt nnd ein wichtiges

Fnntlimieiit zu richtiger Erkenntnis Inltlct die vom
Verf. iihcriill sdiarf liiTvorgehobeue 'l'liat'^aclie,

(lala der Kuiaparativ eiueu dualucbeu, der tiuper-

Ifttir «nen plnraliiebM Gagennti beieiohiiet; der

h5here Ond istdiialiaoher, der hdohste plmiliwher

Nahir.

lu Uezng auf die Koiuparatiousportikel ig »timmt

Verf. der von ans begrOndetsD AnfliusQng sa, dafs

sie mit der disjunktiv-separativen Partikel i; iden-

tisch iMt: als« na<li einem positiven Komparativ

bttt adversativ-negierenden, nach einem negierten

KompurattT adTenatiT-Terriehernden Sinn ond ver-

tritt sowohl dXl* 01^ als auch dlXti. Ks ist hier

nnr von der gegeus^iitzliclieii Kninparatiou dif

Rede; f nach steigerudcu Komparativen ist in

diesem lieft« noch nicht berfihri Sehr beheiz

sigenswert ist der Al'srlniitf S. 32. 48 ff. über

die syntaktische Stcllmiir <li'-^ Koinparationfka-sus

im Satze. Wir haben uu/.iihiigo Male die schiefe

AvBaMtmtg des G«if. (Abi.) eomp. in GnunniBtikeii

tadeln müssen, besonders dio Behauptung, dieser

Kiisus stehe für ij bezw. rjuam mit Nominativ oder

Accusativ. Wülsten wir nicht, wie ziihiel)ig die

Heebi eii^fewnnelter IrrtOmnr ist, so dOrften wir

nun nach der lichtvollen Daratelbüig Schwabs

hoffen, 80 verkehrten H<']iauptuiipcn nicht wieder

ta. begegnen. Man vergleiche übrigens die wesent-

lich auf meiner VergL Syntax bemhende Dar-

stellung des Abi. comp, in meiner jüngst erschie-

nenen lU'arbeitnng der Lat. (irnmm. von Giilhauseu

§211. Nur hat mich Verf. auf ä. 37 mifsver-

staodea. leh habe Sjot S. 140 nicht allgenneui

behauptet, dafs bei Advcrbialbestimmongen als

zweitverglichenen (iiiedern die Verwendung des

Komparationskasus 'ein Ding der Unmüglichkeit'

sei oder 'notwendig m MiAnrerstSndnissstt* fShren

müsse. Dieses Urteil bezog sich nur auf die dort

angenommenen adverbialen oder präpositionalen

Aiisdrficke im Lat., wo man allerdings nicht sagen

kann: dormit potiut du noete im Sime von 'als

in der Nacht', oder ri.rit diiitliis in Itnlin palria

im Sinne von 'als in der Heimat'. Dals mau da-

gegen sagen kann 1. Xtne» mintu </w6m« XXX
in Atiam revertit und 2. diftxvovittm n^Mltva^v

ftfrfmi' vvxtwy durfte Verf. als mir bekannt nach
[

meiner Sjni S. 67 Aum. 2 voraussetzen. Aber
diese Reispiele kommen von Reehts wegen Ar die

Kuniparationasyatax gar nicht in Betracht nud

Verf. durfte ans ihnen k<Mne dahin gehenden

.Schlüsse ziehen. Alle hierher fallenden üeispielo

nämlich haben im Griech. (Ue KomparatiTe nX^
nUm, Ttfiufiw, ^ttw o. ft.« im Lat. die Formen

plu$, mimUf ampliu», longiiu. Der folgende Kasns

aber steht, wie ich bereits früher bemerkt habe,

aufser aller sj'ntaktiselien Verhiiidimg mit dem

Komparativ uud ist iu Wahrheit uur vom V^erbum

abhängig: man sagt doch dtptwM^m fdat»

mnetßPt M'xröc, tontinc;, (liebus triginta reverti;

es haben sich also jene Komparative sprachlich

zu ähnlich determiuierendon Adverbien isoliert

wie fere^ crrafcr, ad ~ gr. eis nnd das dentwAie

?</>«r, unter vor SSahlangabcn, vgl. Liv. 40, 2 cum
plus annx/M acj:^er fnisset iV'er ein .lalir. Sonach

liegt eine liegriffsverschmclzuog des komparativen

Adverbioms mit dem folgenden Zahl- oder Zett-

begriff vor, nnd diese Begrifisverschmelung einzig

und allein giebt die richtige Krklärong des durch«

aus nicht auffälligen Vorgangs ab.

S. 88 ff. werden doroh Sehwab meine früheren,

vou vielen Seiten bestrittenen Erweise, daA der

(jen. comp, anch nach Superlativen nicht nnr

statthaft, sondern anch unzweifelhaft, ja seinem

Wesen nach notwendig ist, ecfrenfieherweise be-

stätigt; nur bei dualischer Vergleichuug hält ihn

Schwab für unmöglich: alle anscheinend dafür

sprechenden ätelleu seien uu beglaubigt. Dagegen

ISTst sieh nichts einwenden. Der spätere Enats
dc<^ Kasus durch wurde notwendig zunächst dann,

sobald nicht deklinationsfiihige Begriffe als zweit-

verglicheue Glieder hinzutreten (8. 4G). Jedenfalls,

so viel steht historisoh fest, ist der griech. Genitiv

die ursprüngliche und älteste Kopstrnktion, ^ ein

jüngeres Krsatzmittel — und im Lat. verhält es

sich analog mit quam. Warum aber f; nicht nach

Snperlativen enetaend eintrat oder doch nor in

einzelnen psychologisch zu erklärenden Konstruk-

tionsübertraguugen vom Komparativ her bat Verf.

S. 50 f. uiit triftigen Gründen entwickelt. 8. 58

beginnt der besondere TsU: die Syntax der

gegensätzlichen Kotnparatinn. Die richtige Hrund-

lage bat Schwab hier gefunden; es ist die paar-

weise Gegeofiberstelluug kontradiktorischer Ad-

jektivbegriffe, vgl. nQtaßhtQM — »stSts^, wo
i'fo'iTfQOt nur heilst: 'die in Bezug auf die nQtrrßi -

t(Qot .luugeu, also iu adversativem Siuue einen

viel geringeren Chnd der M<$vf( als vis«, nimfieh

nnr 'die verhältnismälsig jnngen' bentehnet. So

^ela;t;_'t pr zti folgendem Fimdaniental-atz fiii- den

steigerudeu und adversativen Komparativ: Die

Stcigemngsfonn setst als yergleiohsgegeostaiid

voraus den Positiv dos .Adjektivs; der gegensatz-

liche Komparativ aber gilt iu Heziehung auf das

kontradiktorische Ciegeuteil, im Vergleiche zum
logisch eutgegeugeseteteo Begriff. Dieser adver-

sative GeinaaGh ist im Griech. migemmn hiafig;



1227 a Novenben WOCHENSOHKIIT POR KLA8S18CHB PHILOLOalB. 1806. Ho. tö. ]228

die (leuUicheu IWalleleu werdeu vou Schwab uioht

T»ige«en. So tritt dar Kompantiv mn als O^n«
als auch zxir Negntion desselben Begriffs: Typus:

lOVTO fih' ovx alaxQÖv, cikk' tx^fi-o alaxtoy; wollte

uiau hier eioe iSteigeruug annehmen, t»o käme

man xa ein«r logisdien Ungareimtiieti Das gr.

[täJlXoif beilentet sowohl 'mehr, in höherem Grude'

V,\t niagiB als 'vielmelir. eher' lat. potius. Dieses

adversativ- korrektive fiäXkoyj tcmer fiöAAof

od iiSUo¥ ^, fiäUiov
<|f

od wordeo dann durch die

Litterator verfolgt and erklärt. I» diesem Zu-

aaramenhange fällt auch nnf den s*>g. doppelten

Komparativ, z. Ii. audaciiu quam paratius, ein

Bbetraaebendea Idohi Walirend wir nadi Jni^.
Streife. S. 6G hierin eine formale Ausgleiehung

fanden, ist nach Schwab S. 88 f. hierin unr eine

adversative Gegenüberstellung zweier Ädjektiv-

begrüfe snm Ansdrnok ihrer gegenseitigen ver-

gleichswcisc'n Hi ziehung zu sehen und zu ülior-

setzen 'vii'lnit lir, eher dreist als vorbereitet, nicht

sowohl vorbereitet, ab vielmehr dreist'; die Rich-

tigkeit dieser Anihsmuig beweise die grieohisebe

Umschreibung der Komparativfonn durch das ad-

versative (täXXop und Positiv; auch das lat. magis

sei nicht anders zu deuten. Ich habe diese Deu-

tung in meiner Gramm. § Slft Anm. 3 aeoeptiert,

ebne mir zu v«>rli<>lden, dafs die Aus^lciclniiig

der inhaltlich, uätulich gegensätzlich, iu innere

Bezielmng gesetzten zwei Begriffe auch formell

dnreh die anmittelbare AneinanderrOekmig der-

selben in hohem Grade begünstigt -wiinle.

Die letzten Abschnitte handeln von dem Ge-

brauche vou Präpo«itioueu uach adversativen

Komparativen vnd 4 positiTen Begriffen

(/. H. ßovXf<Ji}m, a^iöp frfttv). über einxebtehende

adversative Komparative mit zu ergänzendem Ver-

gleichungsobjekte, besonders vfüif^y, den Kom-
parativ in besebränkender, mildwoder Bedentuog,

in erklären ans der sieh ergänzenden Beziehiing

anf das begriffliche Gegenteil, endlich über den

adverBnÜveo Superlativ: aqunov fUy 9ttv^,

tä«ff4tw a fVfOif am ebeeten lobenswert

n. s. w.

Mufs man also dem Verf. auch im einzelnen

widenpiechcn, und mnfs man namentlich das

Grensgebiet des gegensätsliehen and steigernden

Komparativs oft für ein flüssigeres nnd schwan-

kenderes ansehen als es der zu entschieden auf-

tretende Verf. halten mSchte, so mufs man doch

seiner Arbeit das Verdienst lassen, dafs sie mit

eindringender Schärfe, wohlthnender Klarheit und

sorgfältigster Überlegung von einer sicheren und

festen Grundlage ans aof diesem schwingen Ge-

biete Toqgeht und so manches neue and seböne

Resnltat seitigi Man kann auf die Kortsetzong

dieser grundlielieii, inetlioili<elien rntorsuehung

nur gespannt sein. Unter den 'lieiträgeu «ur

historischen Syntax*, welche H. Sehans berans-

giebt, nimmt rie einen Ehrenplata ein, obgleich

ihre Vorgänger, gleichfalls ausgezeichnet durch

raetbodisohe Anlage, schon so gediegen waren,

dafs es sehwer ist, einem der firnheren Mbn Hefte

einen Vorzog vor dem anderen einxnriiniiieD:

tavtn ni liißUa ov xctxd, iHX' ixfJyo äftttvof.

Kleinere Druckfehler übergehe ich, doch die

Worte *Sftar beobaohtet wurde* 8. 8 geh5ren wohl

au den Sehlnft des Torbeigdienden Satze«.

Kolberg. H. Ziemer.

Hermann Schmidt, De duali ('• raecurum et omu-
ricntc et rcvivisconto. Drcslaucr philologische

AbhAndlnngcn Bd. VI, Heft 4 (1893). BreslM,
Verla? von W'illielm Kosbncr (M. A H. Uarcoa).
•)4 S. 2,M A
Im liiubliek auf de» attischen Sprachsohats

inrd in drei Absehnitten der Naebweis geflihrt,

dafs bei den Prosaikern vou .\ristoteleH bis r>io-

dor der (Jebrauch des Dualis allmäblieli aV)-

nimmt, bei Diodor selbst gänzlich aufhört, dann,

nenbelebt dareh die Kraft dea attischen Dialekts,

von Dionvsins bis iJio Clirysostoiinis ebenso all-

mählich wieder zunimmt. Während nämlich Ari-

stoteles aufser dem Pronomen and Zahlwort 35»

Tbeophrast 6, Polybins 5. Teraebiedrae, fast nnr

auf (tiv oder oir endigende Dualfonnen gcbranchen.

bat Diodor gar keiuen Dual mehr angewendet;

bei Dionysius dagegen findet sich schon wieder

wenigstens das alte tA Nieohins Damascenne

hat 5 (mit «4 7ßo>- und im
()<i

!>a).iib)\, l'hilo 8,

Josephus 10, Plutarch 20 und Dio Ohrysostomns

2ö verschiedene Doalia. Von den in diese Zahlen

mngeraebneten Yerbalformen steht ^^in^v je rio*

mal unr bei Aristoteles und dann erst wieder bei

Josephus, Dio gcl)raucht noch 5 andere Formen

auf ti^v, anfserdem l/ev^9i^v und ^öi', loiiiaxw.

Ton den Pronomiaa findet nun aar Genitive bei

(
Aristoteles (loXy ivcXv tttvntV arrnTr uitffoitooir

ttvolv), Thcoidirast {^lotv roi'nMi' ixtivoiv), Polv-

bias {foTv), dagegen bei Dionysius nnd Nicolaos

Oamasoenos nnr roi, bei Philo nS nad toTv. b»
Jnscplius und Pintaroh rui roTy kiTv. \>f\ Dio

Glirysostomua tw loly avtolv. Das kommoue imt»

Terbanden mit jeb^v ersdieint bei Aimtotelca

(Imal), Polybios (4 mal) nnd Flatardi (Smal),

aber auch das rogelmälsige inTv xfQoTy bei Ari-

stoteles (Imal) und Plutarch |^3mal), bei Josephos

sogar Tob» dfi^vfi^ty, das koanmuM ni

Digitized by Google
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iü Verbindung mit 1 Dionysius (tiiiml),

bei Joaephu nnd Phttardi 3ma])i Hwie bei

Dio Clirvüosloiiun (IomI). Im Gegensatz zu

dfiffoly ioTt> (fV(j4otv des Aristoteles gebraucht

tHutaroh im &i<>i, talv ittalv zur Uezeicbnung der

EtoanoiMhen OottlieitMi wie die Atttker. Das

Zablwort dt'o aber zeigt schon bei Aristoteles

ge^yeiifiber dem iittischen Sprachgebruuche dio 1x5-

giuucndo Verwilderung iusofero, als neben dvoilv

für deo GemÜT dwlir, fifar den Dstir Awi ge-

setzt werden. Für Polybius und selbst für

Pidiiysius, Stralio <»<>lten dvtiv und dval aos-

»chlielslich, für Plutarch überwi^end. Selbst

Dio gebrsneht eis flektierte Ftonen wie Joeephus

freilich dvolv, aber als Dativ nur dvai. In der

instruktiven Taljelle auf S. 46 ist dvtXv nun anch

als IJativ, wenn auch nur viermal, nach der

Oberliefoning angemerkt, nad swer llieoplirast

TT. tf vf. \<n. V 9, 11; Polybius III 5, 12; Diony-

sius de Thuc. char. 3, p. «15 und Strabo III 4, 10.

Än der ersten Stelle schreibt H. Schmidt selbst

riebtig dvefi», aa der sweiten gehört dvcTv, wie

ieh glenbe, «u einer GIosso (vgl. Neue .lahrb. f.

klage. Phil. 1893, 8. 1G4), und da bei Üiony.sius

nod Strabo die flektierten Formen von dio nur

ifciifi», deef laaien, nnd swar jene (67 + 39 mal)

nur als Ceiiltiv. diose {34 + lOmal) nur als Dntiv,

ao darf man wohl auch an der dritten aod vierk^n

Stelle das dativisohe dmlr ala Sebreibfthler be-

aeiehnen and behaopten: Darob das seit Aristo-

teles in die Spniclie eingedrungene dvai blieb dem

ebenfalls entarteten dvtlv nur. noch die Funktion

als üenitiniB. Dafs mit der Zersetzung der Form

(Arebimedee dekliniert übrigens dimv, dvai, dvoXq)

die synfaktische llcgollosigkeit gleichen Schritt

halt, ist nicht zu verwoodero. bei Aristoteles

und Theopfaraet tritt dnelV eebon häafig, bei

IModor immer zum Plural. Daneben nimmt der

Gebrauch des flexionslosen ()Vo besonders als

üeuitivfunn überhand. Jvtlf und övat sind, wie

der Sprachgebraaeb dee Polybim bewmefc, reine

PlmraÜbrmen geworden. Selbet dftgxav wird bei

Aristoteles, namentlich wenn es nacbgestellt wird,

bei Dionysias dagegen und Stmbo, Josepbas,

Ftntartli aoBDahmeloe mit dem Ptoral äm Nomeits

erblinden.

Schmidts Arbeit bildet, wie dieser Uborbliclv

Aber ihre lieeoltate seigt, eine wertvolle Ergänzung

deeseut waa Ober den Gebraneh des Dnatis bei

Homer nnd den Attikem festgestellt wurde. Sie

ist nach <len (Jnin<lsätzen einer besonnenen Kritik

durchgeführt, gründlich, klar und übereiobtUch.

BftrieBtteiii*

Edward Cappe, Tbe 8tagc in the Greok Tbeatre
ai cordiiiK to tlie oxtant dtaiaa>. New llavcti

1891; Berlin, Calvary. 1893. S.-A. aus den Trans-

aetlens of the American FMkilo^cal Amedation

Bd. XXII, 1891.

Professor W. White war der erste, der aas

den Dramen selbst die neue Lehre Ton einem ge>

tneinaamen Standplati der Sehanspieler nnd des

Chores zu erweisen suchte: Harvard Stndies II,

1891. Kr beschränkte sich aber auf die aristo-

phanischen Stücke. Kurz darauf vwriMBiifliehte

Dr. Oappe, der Wlntea Abhandlong aooh naeh*

trilglich benutzen konnte, seine oben genannten

Stndien. die sich auf sämtliche erhalteoeu Dramen

erstreckten und zu dem gleichen Eigebniiae fUir-

ten. Derselben Aa%abe wendeten lioh, dnrob eine

MiiiKliencr Preisfi-agc angeregt, Pickard, Weifs-

manu und Bodensteiner zu, und alle drei kamen,

wie White nnd Cappe, zur Empfehlung der neuen

Lehre. Meinen gegnerischen Staudpunkt habe ieh

bei Besprecbnng der drei Münchener Dissertationen

in dieser Zeitschrift, wie ich glanbe, hinreichend

begrflodet: in No. 42 des vorigen mid in No. 88 f.

des letzten Jahrganges. Hauptsächltcb gegen die

Verwendung der subjektiven Oberzeugung als

Beweismittel war Protest zu erheben. Mit diesem

Hinweis darf idi iiddi Irier begnOgen, um so mehr

als die .\rbeit von Oap])s (leider aber nicht die

Whit«sche) bereife* von Hodeusteiner gewissenhaft

berücksichtigt, also dentschen Lesern nicht mehr

gaos mibekannt iit fil. Oeknieben.

M. Irnett Babelon, ; onservateur du döiiartenn nt des

modailles et antlijues, Catalogue des Munuaies

Grccqnes de la BtbüetMqne nationale Les Pereea
Acliem^ nides, les Satrapes et les Dynastes
tributaires de leur Empire, Gypre et Phe>
nieie. Paris, chei C. Bollin A Folardet 1898.

Dieaea Werk des lo rBbrigan FortsetEers der

Lenormantschen histoire anciennc und Heraus-

gebers der Kevne uumismati^ae kann in vielen

Beziehungen als ein dem hevtigra Stand der ge-

schichtlieben Kenntnisse, aowie des numismatiscbeu

Material^! entsprechender Ersatz des Brandisschon

Werkes: das MSna-, Mafs- und Gewicbtswesen in

Yorderasien betrachtet werden. Die eo reidien

Wechselbeziehungen awiaeben der Numismatik und

der Geschichte im engeren Sinne, bei denen die

Numismatik auch empfangender Teil ist, werden es

reebtfertigen, wenn ein Niebtonmismatiker ein

derartiges numismatisches Werk bespricht Daa
Werk zerflillt in 4 Teile, die UXCIV S. um-

fiwseude Introduktion, den '6bO S. und 23<>2 dum-
mem WBiwwiden Gataktgne, die sehr daakeaa-
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werleu Tables S. 353-412 und die XXXIXPUo-
clicM, die U'ider iiiclit »clton au Deatliehkeit and

iScbürfe zu wüuücheu übriglaaaeu.

Oifllntrodaktioii beniht mnf eiogebender Kennt

-

nit nieht blofs dei nnmiamattBelien Materiales aiu ii

amlnrcr Snmnilunf^ou , »oudeni der gc<:aniteu ciii-

8cblägigeu historiscb - philologiscbeu Litteratur.

Auch beim Lesen dieeei Werkes gewinnt man
die übcrzeugiiug, diifH in Frankreich die Arbeiten

der (K'iitsflieii Philologie mit Snrjj^faU V'rfnl^t und

studiert wurden. Die zwei ersten AbKcbuitte der

Introduktion: la Dariqne et le ridele medi<{ue

würden noch im Wert gewonnen haben, biitte

UalM'Ioii auch mehr die wirt.'schaftlicbe Kimktion

der Münzen, das Verbültniä des Wertes von Uold

und Snber, sowie des Mnnzsjrstems zum Oewichts-

systeni ins Augo gefafst. wie das sein ihn an

Hfdirigkeit vielleiclit noch übertrefl'ender liaiids-

mann Tb. Heiuaoh in einem Jüngst in der ilevue

nnmismatiqoe enohienenen AofiKts: De la valenr

pruportiunelle de Tor et de Faigent thnt Ob H.

reeht bat, wenn er von « inem juTsIschen 'Mono-

metallismus' spricht, wird zu bezweii'ehi seui. Ich

halte den 'BimetaUismos* Th. Reinaehs fBr rioh-

tiger. Dafs Boeli nnter persischer Herrschaft

Crösnsthikatcn, 'Cr«'sciil<'s", gesi-ldagcn wurden, ver-

neint der Verfasser. Kei allci Anerkennung, die

der Laie dem sdiarfini Auge der Nnmismatiker

sehnldet, glan1»en wir doch, dafs im dritten Ab-

schnitt: Tconrtgraphie nnmisniatiqne dr s rois Aehe-

menidcfl 13. manches sielit, Wiis tlmt.HÜchlicb nielit

da isi DaTs die Bildertypen der persischen Könige

anf den Darikcn irgendwie individualisiert sind,

mag richtig, am Knde sogar selltsf virstäiidlicli

sein; aber Imi ein und dciuäclbou (.irolsköuig ver-

eebiedene sieh ablösende Typen feststellen xn

wollen, das als 'n fini iuent of Classification' zu he

zeichnen, hat der englisclie N'nmi'^matiki'r Ih-ad

recht iSo weist U. einige Danken, unf denen der

to^ijS tt^3loq>«fOf unbartig dargestellt ist, dem
jüngeren Cyrns so; das kann man sich noch

gefallen lassen. al>er wenn die>e Ztiweisnng des

fernereu noch htigründet wird; Cjrus a le uez droit

et le visnge empreint d'an caractire de doneenr

et d'intclligeiice qui convicnt pintöt h \m (»ree

fjn'ä nn \siati<|ue. PaHicnlarite >!gnifii'ative jionr

nn prince, dunt le pouvoir ne fut pus ofticielle-

ment reoonnn, sa mdaris n'est pas sannont^ des

deiits de scie traditiounelles; eile ressembh- ä la

to<iut' d'nn magistrat, so i>it das erste ein Stiiek

Hellseherei, und beim zweiten fragt es sich, ob

denn ein Usurpator selbst seine Usnrpation immer
notwendig tum Aosdruek bringt Bei Darias Tll
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Codoman(337—330) behauptet B.: qnand unnnge

le» nnes a cöte des anfres, tontes les pieces qui

sunt a l'eftigie de Darias ou s'aperfoit qne Ics

grarears se sont efforcdi de tradaire les efaange»

ments snoces.sifs *jno TAge npportait daos la phy-

sionomie royale. Hie Gliedernng in (,'h. II

mounaies doa dyuastcs tribntaires et des satrape»,

Ch.I1I dynaates et satrapes en Asie miaenre, Ch.tV

les dynastes de Lycie befriedigt nieht ganz, da

rrlilifhc Hynaatcn, erhliehe Satrapen nii'! Satni]i«'-

gewolmliuher Art uiclit übersichtlich gescbieileu i

sind. Der Nachweis, dafs die niehterblichen 8>-
|

trapen nur in Ausnahni^flLlIen. nämlich wenn ai«

Heere zu führen and so besolden hatten, mBnstes,

ist gelungen.

Ch. IV stellt sieh im gnnxen ah eine ReviMo
der Sixschen Arbeit les Monnaies Lyoiennes ]8)$7

dar, hei der H. -^ich der l nterstntznng des der

Erforschung der epichorischeu Insohriftou Lykiem

mit grofsem Eifer nnd viel Kombinationsgafae sieh

widmenden frauzosisuhen Privatgrelehrten J. Imbert

zu erfreuen hatte. Manche \ ermntnng und Auf-

stellung Six\ die K. zurückweist, bat übrigeuA

dieser holländische Gelehrte bald »ach dem Draek

seiner Arbeit selbst znrückgeuommen, wie der
i

RezensiMit liiindsehriftliehtMi Zusätzen di-s ihm von

äix freundlichst zugesaudteu Exemplars euiuimwt. i

Die von Bix abweichenden ohronologisehen An-

sätze Babolons hahen zum gröl'sten Teil ihre l'r-

s.tclif darin, ilals H, im A nsi hliil's an Inihert die

Inschriften der xautbischeu »Säule nur bis -IIU a.Chr.

herabreichen lifst.. Zwei bis jetrt nnbekavnte

lyk. Oy Ulkten sind durch Münzen vertreten:

I tevi s nnd Khailritinni. In der Lesung Kkhih

(p. L'Vil) weicht U. inkonsequent von der sonst

on ihm angenommenen Imbertsohen lantlicben

Wertung der Zeichen des epichorischea Alphaheb

all. Kr schliefst sieh mit i"{oeIi( di>m von Six

nach dem Erscheinen seiner Mounaies lycieuues

geroachten Vorschlag an, Herodot VII 92 ^
Führer des lykiseben Kontingents im Heere des

Xerxes statt hr[if()rl'ixo^ zn benennen:

Kt'fftQt'is hoaalxa. Auf sehr viel Münzen, die

Ton einem oder melireren Nachkommen der Zeit*

genossen des Xerxes herrühren, finden wir <li'ii

\ameii Kuprlli: auf diT xanlhis<'hen Säule dfn

N. Kheriga. Dal's übrigens M. Imbert a fort iii-

geuiensewent rapprooh< oe nom (de KuprlH) de

celni du chef de la flotte lydenne sous Xerx(>ä

f]i. XriX), ist f>lw!\s zn viel gesagt. \iv\ Er-

liuduugsgube gehörte zu dieser Kombination über-

hanpt nieht and sie ist nach stillschweigead in

meiser tiesch. der Lykier 8. 97 A. 4 roigalnges.

H. .N«v«uiJ.or. WOfHENSCHUlFT bXU KLASSISüHB PHlLüUKilE. mm. No 45.
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Der auf eine an die Stailt Antiplu llns y.n hc-

xiililt'iiile (irüberbuiiie aufgebaute Buweiü Iuil)ert8,

Attßt mit dem, «w auf Mflosea des Kheriga

xac, HO auch im epichomchen Teil einer Biliognis

sich linileiiiloii \'!i|f)fiTitt'zi>(i) Anti]>li<'IIos, iiirlit

l'heüoä gemeint üciu müsäe, iat hiurüUig. Denn

eine Ton Bemidorf bei aeiner letiton lykiiehen

I]\|>editioD gofnnflone Inschrift, die in nnzweifel-

Imftor Weiae festsetzt, ilafs die Gräberbnfse au

«ino Uemeindu zu bezahlen ist, anf deren iiuileu

dae Grab rieh nicht befiind, beweist, dafit der io

meiner Ocsch. der Lvkier S. 128 A. 1 gcgfn die

Aufstellung G. Hirscbfelds eriiobene Widcr.siinn-i»

das Richtige traf. Nicht begreifen kuna ich, wie

B. p. CXI mit dem Sieg, den der K5oig Pericles

nach cinor you \rkwrhight aa^eetelltett Über-

setzung einer (.•rat>iuHchrift Tiber Ddaratnma, einen

l*'eldhcrru des Artembures, des DjuuBten von

TelnrisBoa, etwa vor 3110 a. Chr. davontritg, ans

ans I, (J. ITJS*) bekannte p^ocleiani^schl• S|ii<l('

der iStudt TulmeraoH in Zusammenhang bringen

kann. Etwa weil F'erides (lyk. l'ericle) und

Plrokles Sbnlieh klingewle Namen sind? Seite CII

ist iiiclit stroiif^ aiiveiiintuler gclmltcn. was wir

gesichert dem griecbijtcben Epigmmm der xan-

tfaisclien Stele entnehmen und was von Imbert n. a.

in den epichurisehcn liisdiriltt ii derselben gefimden

winl. Wenn H. S. W'nitxstfiis i'iiii<^cr-

malseu als einen Ueweia tür die Herkunft der

Ljkier ans Kreta (Herodot) hervorhebt, dals einige

lykische Münzen das Haupt des Miuotanms im
Ot-ntruin des kn tis< hen Laliyrinths /eiyoii. so lic-

weist unserer Ansicht nncb, zumal bei der grulseu

Nähe Kretas, ein solehee Mflnsbild, dessen Deu-

tung vielleicht auch noch einigen Bedenken untcr-

licjjt. nichts. Kbcn<l;i A. 2 wird die Kr/.;ililiin>;

von dem Athener Lykos, der nach Ljkieu ge-

kommen sein soll (Henxint), mit Recht beiaichnet

als nne traditiou a^sez bassc. :i)i('r unrichtig ist der

Zusatz nee ihi souvenir di- \,i t olmiix.ition fireciiiie

de 1h vallee du Xauthos. iJenn von einer .solchen

griechischen Kolonisation des Xanthosthales, die

allerdiogs auch schon von anderen behauptet

wurde, wissen wir schlechterdings nichts. .\n-

nehmbarer ist die aenordiiiga au^estelltu Krklä-

mug dieses Pwndomythns, daTs er dam dienen

sollte, die Ansprüche dCs lykiseheii Adcb auf

griechische Abstammnni? zu hcj^rnnden.

S. LXXXV ist die Angal>c, dafs Tymues, der

Despot Ton Tcrmera, dem B. im Anschlnfs au

Waddingtott eine MOmw snscfareibt mit der In-

*) Dies« I uschrill gtilxirt der kaiserzeit an.

Schrift TY.MN'O auf dem Avers, TKIJMKIMKON
auf dem Itevers, n'est pas connu histori<^uemeut,

nimmer ntreffisttd; Ahr die Zeit der betraffbnden

Waddingtonsehen Arbeit (18(>1) war sie es eher.

I>icser Trfip^i findet sich auf der athenischen

Tribntlisto von 440. C. I. Att. I 240. Dittenb.

BjrU. 15 Z. 76: IK&jgn' TB\fu>§f <f(xs*]. Aller-

dings miifs die Münze in eine andere Zeit als

440 fallen, da anf dieser Inschrift Z. 81 die

[Tt]st**Qfg besonders aufgezählt sind. 8. LX.WI
kSnnte hei der SburQekweumng der anf ebige

Münzen aufgobantcn Annahmen, dufs die karischen

Dynasten Hekatomnus und Mnnssollos einige Zeit

auch Milet irgendwie beherrschten, auf Judeich,

Klehnaiiatuehe Studien S. 840 A. 2 verwiesen sein,

welches Werk sonst vielfach beigezogen ist.

8. LXXII ist die .\ngabe unrichtig, dafs der

Demaratide Prokies Xenopbon zu iiilfe kam
(Xen. Anab. VII 8, 17).

Den wertvollsten und selbständigsten Teil des

gemunten \Verkes bilden wohl die Abschnitte über

Cjrpcrn und Fbönikien. Hier siud auch die helle-

nistisehe und römische Zeit behandelt. An eu-
zeluen gewagten Hypotltp^in felilt es allerdings

auch hier nicht. Der Druck de.s Works ist sehr

korrekt; es sind mir nur sehr wenige Druckfehler

bemerklieh geworden, so 8. LXIl en ^gard für

en «'j^ard. hXXIX H:u't für die Seiten der

."^iKschen Arbeit sind einigemal iu Aumerknogen

nicht richtig eitiert. Ab höflicher Vranaoee setst

Babelun noch lel<eniJeii Autoren, die er im Text

erwähnt, ein .\l(un^ieur) vor. Kinigemal eitiert

er so M. Ueiuach, wo die genaue Angabe wäre:

M. Th. Reinach. Ein nngenaner Ausdruck ist

S. LXIX: le roi th Sjiarte Dcniurato, frappe

f/'tp,v^-,(,vV;;(, : anf (leni (ii^l)iet der j^riechisclu'n '''e-

schichte sollte man das Wurt Dstracismus doch

nur in seiner ursprünglichen bestimmten ßeden-

tung gebrauchen.

.Mies in allem ist da.s liabclonschc Work ein

auch für Nichtnumisruatiker wertvoller Beitrag

zur kleinnsiatisch - orientalischen Üeechichte va^

seine .\usnutznng sehr erleichtert durch ^ sehr

praktiseh angelegten Tabies.

Stuttgart. 0. Irenber.

8. Vasiii, Jtogi^taiixä et( ./ton'rtior lof './^ixof-

vaaiug 'I\»iututiiv ^/ifjxatoloYiav {ix luxoOt-

nenattil^ioc »tL A. Köyiov). Athen 1892. 8.

Zu mehr als ah hundert Stellen des II. Bandes

meiner Ausgabe der Archäologie des Dionys von

Halikaruals giebt Vassis in dieser kleinen .\b-

haadlung, die meines Wissens in Dentscblaad
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biälier uulwkiiuiit geblieben Ut, Beitrüge uud iie-

ridit^(iiDgni. Da mn Teil tob ihnen vnsweifel-

haft riL-)iiig, eiti anderer wenigstens l>ciu-htenawert

int. 80 lialto icli es für meine l'fliobt, Uier «nf die

Arbeit uufmerksaui sn machea.

j»i
'23 gehört d«* imnw natflrlieh ni ln»c«Ufy;

das Kotuniii ist nur durch Versehen au eine fiil-

Bche Stelle geraten; die Intorpituktion ist srlion

bei Reiake richtig. — Du ich 23, Tj u^aqntkataltm

und i^tOeOm mit Cobet in den Text gesetst habe,

uiufHte icli allerdings anci» 7iotf,tsa(f!}tti in ttouj-

tfeaihti lindern. — f)!!, 20 l)in mit riin-eht

KiefsHug gefolgt und hübe den Artikel a't eiuge-

iSgt; liytfaMi iwt ävdfcifipot ^-fmt moft als

Apposition zu dem in ammUQmsOijtSav liegenden

Subjekte gefalttt werden. — (il, '1 stimme ich

Vasais bei, der nQotf^xH in nqoa^xt zu üuderu

vonehlügt; dadnreh wird ein Znmts von idt$

an den Worten avi'ayayftv xdxtl xaiijyt^tf Sber-

flQesig. — Auch CA, 13 war es unnötig, mit

Bücheler d»ry iu den Text uufzunehiueu; die

Oberlieferteo Worte eind an nnd für eteh ver-

ständlich. — 77, KI ist das von Kielsling vorge-

(»chlageue und von mir eingesetzte ^ü aus dem Texte

SU entfernen. — 85, 2 ist ior$ dui-cb den Setzer

in den Text gdcomtnen, ini teXf «tinitf dtaatfoi«

nt<; iiher zu liusseu. — H.'i. 7 i>t diT .\rtil<<'l

im wieder zu streichen. — 140, 11 ist vielleicht

richtiger uiit Vui^is iot'( dtidfxa tü!§aftfi sttvtt

t9it SMam mmn^^mt^ an sebreiben. — 163f 1

hidte Ich r/ft)»»^ ii{ ytyo)iv7u für
(f.

t. yfyoviTa

nicht fiir richtig, so bestecheml die Änderung ist;

denn Dioojs sagt VIII ÜG, 2: (/wyi^y ytytufov. —
180, 13 iii mit Vairia das Komma hinter fin^f^

7M streichen nnd hinter Sröiv zu setzen. — 2fi.'), 27

kann der ^\j-tikel li^v, den einzufügeu Bücbeler

Torgeschlagen nnd ich iu den Text ao^jenomraen

habe, entbehrt werden. — 3(>6, 17 ist wohl

richtiger nQoannir^mv. nicht mit IJ riQomottjtor,

oder mit den nntleren liss. »^crriMfiij»' TO schreiben;

vgl. Lobeck Paral. p. 4t)3; 551. — 896, 10 ist

ohne Zweifel ans AB ttlu^ivtiav anfiranehmen

und dann tur/ciofrslutv zn acceiitnieren. w'irVA mit

den schlechtercu llss. uita&ttaüf dffx'^'^^**^''

den Text an eetaen.

7, 10 nahm eehon Sohnelle azerc. erit. p. 12

an den überlieferten W<irteii u/A' nnV liir^iänua^ul

uvtt i;ftüii' xai nQfxtayo^vaut loi'i taxüioi'i danaa-

liot's Anetofs. Aber weder kann ich ihm, noeh

VaaeiB beistimmen, der die Worte xai n^tsayo-

Qt^taai ans dem Texte entfi-rncn will. l<li .selie

in nQortayoQfvaat den Zusatz eines synonymen

Ausdrucks, der allerdings entbehrt werden, aber

durch viele ähnliche iStelleu gestützt werden kann;

Dionys liebt bebanntKeh die Verbindnng tou

Synonyma; vgl. auch VIII (Jl, 1 orx in^if —
oidf t<) OnHt7uvitxdy lüf nflag m' i' uaiiartfiotg

xai jiQoaayofini'attttv, — 10, 3 habe ich mit Ii

«tMi^' «ig »Mt noHo^ ilotfi>f9fiivovf tt ti ndt9og

xai zoT( dt-d^x6atf d!t^x'^ofl^yov( geschrieboni dia

anderen Ilss. bieten u;if/!}ctt'0}ifvovg, Vassis ver-

laugt ux9oiti»^i<( und nimmt dieselbe Änderung

auch 80^ 14 vor. Allein Vaasis irrt, denn dniji-

ihalHu ist Infin. praes. nnd bedeutet 'feind sein';

vgl. Kühner, an^^ftihrl. CSranun. I S27 und Thukyd.

I 13(> ed. (Jiasscu. — ü5, 22 ist au den über-

lieferten Worten nichts sn Sndem; Vatsis, der Ar
dut7t{Httn}iivo<; vielmehr difnrgaJojufvof im Texte

schon will, hat die Worte nicht verstanden; wim

aber mit tü n^iiXua lütv dtvahav yäfjuay gemeint

ist, kann er ans der hteintseben Ubenetnug ne-

fariarum uuptiarum priiuitiis acceptis entnehmen.

].3(!, 22 bietet ü statt xataai^ndftfyoi aller-

dings nur odfuyot; vorher siud 3-4 Bacbstaben

ausradiert. Vassis meint non, daA Dioo]pa ilvoxfit

lov TtoXffiot' (fTtHddfttiw geschrieben habe. Meiner

Ansicht nach lüfst sich eher an nottjrtdfifyot denken,

das sich 2. 13. III 33, 3 dyoxds Amiyovi

nouiadfMifog, III 41, 8 ^ knt^ifnn» nfif uhip
fh o//t(, III 41, 5 liKOX''^ "9^ ttittvs «wyB^s

foi findet.

läü, 2 wollte schon Ossanbonns swt Ir* in

«ai u geindert sehen; Vaasis streicht anfterdem

noch ili'y. Woher sollte dieses slammenV Meines

KracliteuK siud alle Änderungen falsch, da Dionys

sagen will: die Tiberinsel sei entstanden i» tov

«Mipov ttjt mddfMif mnthiff, nnd an die Terfiudten

Strohhalme {ait^) hätte <ler Strom nulserdeni

noch (xai eit ml) den Schlamm {ii-vv) als Fett

augesetzt.

Was an den Worten Y 62 (23*2, 20 ff.) aua-

zusetzen ist. kann ieh nicht einsehen. Nachdem

Cobet Obs. erit. p. 1U4 die Worte *q*tdg eata^at

verdächtigt hat, schliigt Taasis vor, xqttdf zn

streichen nnd ttdx9* toitt»» imfoiHr^ zn schreiben.

Kür niicli ist der Sinn ninl «Tin Bedeutung der

Worte ganz klar: che die Latiuer die tiömcr mit

Krieg überziehen, aehicken sie nach RomGaanndta,

die den Auftrag erhalten, mitcnteilen, dab, wenn

sie den Aricineru Uenugthnung geben, vor dem

gemeinachafÜichen Gerichte der Latiner erscheinen

nnd nah bei dem gefällten Urteil bemhigea

würden, sie von einem Kriege Abstand nehmen

wollten n<'r rnintsr-l)(> Senat jedoch beschltefst,

den Aricineru keine Üenngthuung zu geben in

einer Sache, in der sie Kligwr nnd Bichtar so-
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gleich NÜi würden; aucii glaubt er nicht, dafs

die Feinde (tovf ix^^^t — Laiiuer) ilir Uichter-

amt deraiif beschrinkeii wBtden (pijigt to6utv

XQnag ftff<T'}a$), Hon<lorii ihnen schlimmere Bc-

dinguugea aufetlegeu würden. — 3iM), 1 1 wünscht

Vmms duo^ioag t^v X*'C*' ^ di^MOtt; i. x- verän-

dert ni aehei^ olbalMr wdl er nidii die Bedeo-

tung von (hrtt'i'fiv kennt, das hior, wie an anderen

Stellen oud bei anderen iSciirit'tstelleni im Hiniie

itolit Ton; einen Manch vollenden, eine Fuhrt

nurfloUegeo; so findet e» neh Terbnoden mit

XM^f, ntlayoc, tönoi' u. a.

Warum ferner 8, 22 im tov d^ftoy in tnl tov

i^fuw gealndert werden soll, was Ii), 14 au dl^tovy,

das bekonntlieh 'rieh etwas henuuaeliiiMiif mch
erdreisten' lu><knit»'t, auszu.sctzen ist, wnmm ><7, 10

i<nihntv in ertiitnfv, 11)6, 23 nqodoalav in uqo-

daatai Terbessert werden soll, kann ich nicht eiu-

eben. Oaos beeondem aber kann ieh mieh nieht

mit der Ansicht von Vassis einverstanden erklären,

der an vielen Stellen Glosseme in dem Texte zu

sehen glaubt; dabin gehören seiner Ansicht nach

I. B. 18, 19 irnftoQ^hmd n «nf, 85, II ftmaf,

das übrigens schon Kayscr, Fl. .lalirl). LSfUi, I.')

streichen wollte, 107, .'> Tiotovfttvoq, 241, 22 f.

iXlyovi tiva^ — ßüfutio^, 31!), 2 wrs dt^atf,

836, n te nrt ouCuv n. a. m. Ob 48, 15 ßovliv-

ifniof fr x<tia(rir^rj(xf.ifVo» — B bietet ß. fv xaitt-

atqaäfuyoi ~ m schreiben, r)(>, (> xa\ /.u streiclieu

ist — meiner Änsiebt nach steigert xui in itassen-

dar Weise die Worte ««er* huiimtq «odc xV^M«<s —,

311, 12 der Artikel %if wegzulassen ist, bleibe

dahingestellt.

Auf die Besprechung anderer Stelleu inafs ieh

hier vennehten, jedenfiüls ist aasosf-kennen, dafs

VaMsis, anrli wo er das Verderbnis nicht beseitigt,

mit gutem Verständnis und fieHcliick an die Be-

handlung der ciazclneu Stelleu herangeht.

Hamburg. Karl Jaeoby.

Syriani in Hcrm«(;cneni Comnentaria 'Hdit

Hugo Rabe. Viiiunicn II: Commentanimi in

Libruni ntqi (TxäaKav. Acfcdunt Indiccs. Lijisiae,

in aedibtts fi. ti. Teuboeri. 1893. VlU u. 222 |>.

8». 3UC

In siemliefa knner Zeit ist dem in dieser

Wochenschrift oben S. 34.')—34 S angezeigten ersten

Bande der Syrianausgabe der umfangreichere zweite

gefolgt, welcher den Kommentar zu Uermogeues

über den Statns oansae in Ctvilprosessen enthält.

Die Reccnsio desselben war dadurch etwas ver-

etnfocht, dafs für dieseu Teil hauptsächlich der

cod. Marcittuus herangezogen werden inaliste,

während im Mossancnsis nur ili<' erste Hälfte

(p. 1—54) fiberliefert ist. Dos güu.stige Urteil

Sber den ersten Band kann ieh beim «weiten mir

wiederholen, dessen .\n!age ganz dieselbe ist, mir

dalii die üuliiere Form des Satzes gleichmäl'siger

geworden isL Yon den Indioes nmiafst der erste

die citierteu Autoren, dazu kommen swei An-

hängsel, worin die Stellen mit nicht nanieiitlich

genannten Uhetoren und die Personen der fin-

gierten PronMse an%e»Uilt wardmu Im zweiten

Index ist die grammatische, rhetorisehe und dta»

lektische Terminologie verzeichnet, soweit sie er-

wähnenswert ist Daran schlieTsen sich wenige

Addenda et Corrigenda so ' beiden BKnden. Der

Scblnfs der Praefatio befafst mch mit der Frage,

ob der IMatonikcr und Kommentator des Hermo-

gcnca mit .dem gleichnamigen des Aristoteles

identiseh ist. IVots mancher Bedenken, wie der

kleinen Verscliiedeidieit des Stils zwischen beiden,

der abweiclicndtMi '!"; tnlai ur d-T l IlHTschriftcn in

den riu hiriseheii KDuinuiitaren .iVgiaroi? aotfiatov

(statt ffiXoa6(fov}, gelaugt Habe xn einer bejahenden

Antwort, und das mit K«cht. Freilich wird II

17. IS ö 'hJoc floöxkoc zitiert, während der

Konmientutor des Aristoteles Lehrer des l'ruklus

war; aber das nt eine Marginalglosse des Hareia-

ims, die allerdings im MeNsanensis, noch daxu an

verkehrter Stolle, in den Text geraten ist. —
Die Verbesserungen des Herausgebors, vorwiegeu<l

durah Znriltze, smd in diesem Bande Tcrhiltnis-

mäPsig zahlreicher als im ersten, fa.st ausnahmslos

anch probabel. .IiMlonfalls hat H^ibe durch seine

Ausgabe des wenig interessanten Kommentators

eine empfindliche LQoke besritigt, wofBr wir ihm

lediglieh Dank wissen können.

Halle a.a G. Haebsrlia.

A. HfiUer, Gricchisclie Scbnlgrainmatik, anf

Grund von II. L. Aiirens' griechischer Furmcnlobro

bearbeitet. Güttingen 1893, Tandenhoeck A Rap-
recht. 241 S. A 2,60.

—, Griechisches Lese- »iiul i biuiL'sljn i Ii ftlr

Untertertia, im Anschlurs an dts Ve^)a^H^- i^rir-

diiscbe Schttlgraisniatik zur Forderung des iuduk-

tiTsn Elenentsrunterricbts bearbeitet. 1898. Ebd.

IV u. 94 S. 1.

Vorrede zu beiden littcheru, besonders ausg^ebou.

8 &
Für die vierte Direktoren-Versammlung in der

Provinz Schleswig-Holstein, 1889, hatte der Direk-

tor Dr. A. Müller - Flensburg des Korreferat zu

erstatten über die mit der Nenordnnng des grie-

chischou Unterrichts gemachten Erfahrnugeu; er

sprach nich darin gegenüber den Aufstellungen

des Referenten, der sich für die 'konstruktive'
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Metbode erklärte, eiuguljcuil uu«i «iiUichiädeu iür

die HmalTtiflehe' Methode des Anfangeanierriebtes

ans, licgrQndete dies dureli die Erfahmngen, die

or selbst gemacht, als er 10 Jahre lang uaoh der

sogen. *bomcri8cbeu Mutbodo' niiter Ueuutzuug

der beiden LehrbBeher Yon H. L. Ahrem niiter-

rirhtct«, imd wiiu.-rlitr eine 'Übertragung der

aualyliächen Methode auf den attischen Klemcutar-

uuterricht'. In den Verhandlungen über diesen

Punkt nt ee dann edtlieTelieh rar Annahme fol-

gender These gekommen: 'Ks ist wünschenswert,

dal's nach Vermitteiung der notwendigHtcn Vor-

kenutuiuse in l'III. mit zusanmienhüngender

Lektfire begonnen nnd die Formenlehre im Ao-

schlnfs nn diese gelehrt wird; fiir diesen UntiT-

riehtegang werden geeignete liehrbücher iuT/.n-

Btelien sein.' (s. Verhaudl. S. 7U ff., 434.)

Ans dieaem Beeehlnfs, dessen HerbeilBlining

ja wesentlich !-(>in ^V'e^k war, iat der PbUl des

VerfasserH entsprungen, diu oben verxeieboeten

Lehrbücher su Terfaesen. Nachdem von der han-

uoreraehen Direktoren-Venammlnng dea Jahrea

ISDii cino älinüclip Thcsf Miiu'onommen, das I^ese-

bncli Herwige* günstige Aiifnidime gefunden und

namentlich die neuen Lehrplüuc auf den iuduk-

tiren Unterricht so grofaea Gawiehi gelegt haben,

aeheini ilcm \'rrf. der Z'-ifpuiikt 'j;<'komni<-n, 'di«

induktive Methode auf den attischen Eleiuentar-

nnterrieht an &bertrugcu\- und dasu aollen die

vorliegenden BHcher dienen.

Das 'IjCso- und Cbnngsbnch' selilielst sich

ganz eng an die 'Sclmlgrammatik' au und itit

ohne diaae nicht zu gebraoidien. Die Grammatik

aber kSnnte aach allein, ohne jeaea, benntst

werden, hat je<lenfalls ihre sellistäiiflige Hedentung:

deshalb soll über sie zunächst gesondert und aos-

Ahrlieh berichtet werden.

Der Verf. bezeichnet sie nicht ala aein 'geistiges

!!lu"'iitmir, httnilern als eine 'rnuirbeitung' der

griechischen Formenlehre des bomerischeu und

stiiaelim Dialdcta Ton H. L. Ahrena. Wer aber

dieses Buch kennt nnd mit dem vorliegenden zu

yergleiehen vi rnuig. der wird doch finden, dal's

aucli in dieser 'L'miurbeituug sehr viel eigene

geistige Arbeit dea Verfi»erB ateckt, und dafs

sie nicht blofs eine Frucht langjähriger Krfahmng,

sondern anch tiefer |>;iiIai;o-.'i.sclier Kinslcht ist.

In der gauzeu Anordnung und in vielen Einzel-

heiten weist dies Rnch von den herkömmlichen

griechischen Schnigrammatiken ielfnch ab: Der

erste Teil, 'Formenlehre', S. 1— bringt zn-

nächst einen kurzen Abschnitt ^voo den Buch-

staben nnd Leseseichen*, der aber die Acoent-

rcgelu und Lautrugeln nicht enthält; diese gielit

erst spftter der «Anhang 1* g 117—140^ nnter der
Übenehrift 'verschiedene Affekte der Bnchstabeu*,

jene der 'Anhang' II' i< l Ii l U. 'von der Quan-

tität der Silben und den Acceuten'. Im g 1 ver-

misse ioh eine Bemeiknng fibw die Ansapraohe

von I und von ri; im § 3 kann ich es nicht für

richtig ausgedrückt ansehen, dal's bei den eigent-

lichen Di|ihthougen 'beide Vokale in der Aus-

ajirMehe gehört werden', das ist doch nnr bei w,
gleich dem französischen ui, der Fall, aber s. B.

bei Ol' ebensowenig wie beim französischen on,

der Doppelvokal wird doch als eine lange Silbe

gesptoeben.

Der zweite Abschnitt, 8. 5—39, behandelt die

Deklination, der dritte, S. 40— 124, die Konjuga-

tion, danach f<>lgcn: Korrelativa, Bildung der

Adrerbia, Zahlwfoter, Steigernng der Aty« und
Adv., einiges US der Wortbildnngslehre, endHeb

3 Anhänge.

Bei der Behandlung der Deklination werden

nach den nötigen Vorbemerkungen nnd der De-
klination des 'bestimmten Artikels', der hier nur

als solcher vorgeführt wird, nicht als Demonstrativ-

pronomen, wie § 43 und 147, und bei dem die

Dnalformen ta nnd teSy grof^gedmckt gegeben

siml. wäliirml iloeli nach der Anm. <lafiir 'gewöhn-

lich das Ma»k. iw, loif gesetzt wird' (ähnlich auch

bei ot ioi, ^ 43), die erste und zweite Deklination

unter gemeinsamer Oberschrift behandelt, g 12

—

•20. '/unFiclist werden von beiden Dekl. getrennt

die Foroxjtoua als 'Paradigmen' g^ebeo, im g 15

dann die anders betonten WOrter nnd die Aeoent-

yerSudemngen ec4Ivtert nnd diese durch ^Mnater»

beispirle' erlilntert. In der er>ten Dekl. wird als

'Konnlaut', d. h. als 'Eudlaut des tStammes', f oder

ik augegeben nnd als *Ausgäuge dtt Kaans', d. h,

*die Endungen in Verbindung mit dem Kennlante*,

wieder für das Fem. nnr ly oder ß, für das Mosk.

9$. Dann heifst es im § 13, dal's die Ausgänge,

wenn ihnen $, • oder ^ vorhergehen, «statt y

immer langes et (a purum)' haben, aber unter

den Paradigmen findet sieh doch ij fii'itoii nnd

uut«r den Wörtern, die 'zur Übung dienen können'

(solche giebt der Verf. jedesmal nach den Para-

digmen), auch HvQQti. Abgesehen von dieser Vn-

klarlioit ist die Behandlnn;^ recht praktisch und

lichtvoll, die Erläntemngeu und Bemerkungen

namentlich auch nicht zn kurz. Mit ToUen

Hechte sagt <ler Verf., der sein Buch ansdrfiek«

lieh 'nicht zu den jetzt nljlichen kurzgefafsteu

Uraminatiken' gezählt wissen will, von diesen Er-

kliruugeu, die ridt in der ganaon Formeifr»

Digitized by Google



1241 & Nommbttr. WOüHENSGHRIFP VOR KLASSISCHE FHILOLOOIB. 1808. No. 45. 1242

lehre finden: 'Dif solbcn ^iud tur den Schüler nnd

dea Lehrer gleich wichtig; jeuoiu ermöglicheo sie

Wiederholung und Vertiefiing, di«Mn machen sie

auf dasjenige anfmerksuni, woranf beim Untcr-

riehte Nachdnu'k zu legen ist. Die kur/cu Graiu-

mattkeu erschwerea tn. E. die Leruurbeit (sie!);

ihnen gegenüber ist der Sehfller ohne Lehrer rat-

los, nnd der Lehrer kann sie nur duuu mit Nut7,eu

vorwcrteu, wenn er sciiHT Suche iu vollstem Mnfse

Herr ist.' Natürlich bin ich hiermit ganz einver-

•tanden, wenn ich anoh die Art der Erklilmugen,

die der Verf. giebt, nicht immer billigen kuiiii.

Diis betrifft teil> die f^tclle, wo die Erkiiiruug

sich findet — z- B. g 12 Aum. H wird nur gesagt,

•im Gen. Plnr. hat der AoHgaug atv immer den

Cirkamflex', erst § 15 Anm. 2 wird dies begründet:

wf ist 'durch Kontraktion entstanden'; über den

Acc. Plur. der dritten Üekl. int g 21 nichts ge-

sagt, wohl aber §15 Anm. 1 a. s. w. — , teils den

Umstand, dafs öfters zwei Erklürnngen zur selben

Sache gegeben werden, eine ünlserlieho, mechii-

uische, wittseuschaftlich fabche, und gleich duuaeli

die richtigeire: s. B. § 25 wird von und

ijnaQ gelehrt, dafs sie 'im Ni A. ^ing. das i nielit

abwerfen, sondern in o verwandeln', und in der

Anm. wird dumi richtig gesagt, diese Wörter

'haben arsprflttglieh den Di^ppelkonsonant ^r*.

Nadi § 34 ist bei di-n Wörtern mit dem Kenn-

laut fv 'da.s fv ischeiidiar in f verwiindelt' u. s. w.,

Aum. 1 aber lehrt: 'Eigentlich ist das v vor Vo-

kalen in ß verwandelt nnd diese« dann awischen

7.wei Vukaleu nnsgestorsen.* Ahnliches findet sich

aneli li> i der Konjugation, z. B. § Gl.

hl der dritten Deklinatiou, g 21— Iii), werdeu

snniehst die Kasne-Endnngen mit einigen Erlän-

teruugen gegeben, danach xa ihrer 'Einübung'

die drei Paradigmen ^^w-e, ndv c. t^i'cxQv iu allen

drei Numeri nnd Kasus durchdekliuiort, obwohl

doch, wie die Anm. lehrt, 'von da«|M> im Attischen

nor dar DaL Plnr. Oblich ist'! Vou nltvi steht

im Farad, als Acc Plnr. nlrv-ag, dann wird wegen

einer 'Kontraktion, welche niii'f im Acc. i'lur.

erleldet*f aof § 38t 1 Torwiesen, wo nachgebolt

wird, dafs der Acc. Plur. niirg hoifst: also lernen

die .Schüler anfiinglieh Falschca! Die sonstige Be-

haudlntig der dritten Deklination ist im weseut-

lioben klar nnd riohtig, wenn Idi von einigen

E!u/.elheiten absehe, mir hätte die l)is|>osition

äulserlicb deutlicher hervortreten sollen durch Ab-

schnitte nnd Oberschrifteu. Aber auf folgende

Punkte mnTs noch hingewiesen werden, weil sie

eben dies Buch in seiner Eigenart charakterisieren:

Zun&olist bringt der Verf. iu Paradigmen sowohl

wif unter deu Wörtern, die 'danach aligewandclt

werdeu können', manche, die in vielen neuerou

Grammatiken beseitigt sind, weil sie dem SchSIer

wenig oder nie in Heiner Sehnllekture vorkommen,

z. B. iinfsor dem schon erwähuteu äuxQi-: yiiXa,

lülaf, tif^v, äqif^v, fvtßviji, y^ai^, alles im grois-

gcdmckten Texte (ebenso nachher in der Konju-

gation, z. B. § 52 iiÜJm}, i'ytaiyu}, § 60 xvXluSttf

> Iii ilkha, nkvyw, Xinfino, t]dit'0), ftuQah'o).

/.i^uivotf § 60 Otiffw, § tiT naxiyui, OVQUi, g 83

(fQtttt», nrntta, ^Aiv/m, rryo), (Hcrtm, ml^,
tltQ^li$ H. s w.). iSodanu stehen iu vielen Para-

diginen --oIi In: Vukative Sing, und zum Teil auch

Plur. abgedruckt, die doch unmöglich übersetzt,

aldb anefa nnmfiglieh hergesagt werden können,

z. B. furxfi ^fCa« (ttt*, ßovl^ (lovlat. ^Mt'ti ^wmt,

liyxvQa äyxt'Qm, oTx^ nrxat, rtoU i'Kft. tiuv. sonst

in der III. Dekl. nicht. Endlich werdeu daran

manche, die ra<^i;1ichste KGrxe u. s. w. erstreben.

.'Vnstofs nehmen, dals der Hiialis in der 1. nnd

II. Dekl. überall, vieifaeh aii.'h in der III. Dekl.,

iu den l'uradignieu mit dertielbeu Typeuart zur

Darstellung gebracht ist, wie die beiden anderen

Ninii i: fler Verf. hat sich nlso der augenblidc-

lii-hen Müde verstiimligerweiHe nicht angeschlossen,

dieseu Numerus zur 'Eiitlastuug' der 'überbürdeten'

Jngend so beseitigen. Ja, nm das gleieh hier an

erwilhncu, bei der Konjugation sind uicht blols

die üblichen zwei Formen des Dnaii-s in den

l'uradigmeii aufgeführt, soudern auch die 1. Per-

son (Med. -fuifa), *weU sieh nach metner Er-

fahrung bei den Konjngierübungeu der Vortrag

eines .Modus leichter gestaltet, wenn derselbe iu

Ii Gruppen zu je '.i Eoruieu zerilillt': Oewils

richtig, aber mandie eifir^ Neuerer werden irobl

deshalb divs Biieh für nicht anf der Höhe(?) der

Zeit stehend erachten!

(Forbietziuig folgt.)

Aa.>«zBj;e ans Zeitschriften.

Berliner iihilologische Wochenschrift 39—42.

S. 1218—1220. ü. Mehlis, ROmerstraben In der
Südpfal/. Narhtlem der Verfasser selion früher einen

Teil der Verbindunjisliiiic Ulieiiizuliern — Möns Vosagus
— Tjiutcrtlial fcstK'cstclIt hat, ist es ihm nunmehr
gelungen, Überrest« des weitereu Strafsoasuges und
an drei Stellen die Rndera von Strafsenksstenen zn

entdecken. — 40 S 127'). P. In der von Piiihi n-

sohn, Kleiisis und .^ainotliruke, behandelten Inschrift

('I.\ II S.S4'' ist nicht rnoSox^, sondern vnodofttfg

zu h'seii; es ist die Rede von dem Unterbau der

IJmwalluijg. - 42 S. 1.340 f M. Ilubcnsohn, Zur
gri<!cliischen Anthologie. Aus der .\iiaIogie des Trink-

liedes des ApoUoniuB von MikAa (XI 25) Z. ö:
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imu^' it' ei mofue&a, noXvi noXi's wird gescUosien,

dab in dem behaniiten Refrain *post nuHa taeeala

jioL'iila nulla' wohl cigcü'lii li imt in. < 'pccmciiit -cj;

ykI. die in einer wahnclieinlicli au< Hall*- sUnnncudeii

Licderlitmlidirifl stehende Ronda: bibite, bibite, col-

legialei, per leenU plnrina pocala nuUa.

Blatter fUr das Gyini«ii si ,i 1 - Sdi iil ssc ^rn ."> t!.

S. 282—297. A. Donerling. Cicero als Öcliul-

achriftateller, Fortsetznngt Bnrsert in der Beqmnhang
TOD Dcttweilcrs Abhandluiifr (Iber die pliilippisdinn

Boden die Bt tUrchtuDg, dal's vor einer Rolchrn Kritik

nnr wenige aiu-h der anderen bisher in der Hcbule

gelesenen Reden besteben würden. Koroitzerd Empfeli-

lun(! der Rede fttr Murena hslt er fOr nicht gelungen,

Tbilrncns IJiicb über die I'onipeiana für iiiti rcssaiif

und verdienstlich. Im dritten Abschnitt bespricht er

ntttimnMnd Qidionaen« Abbsndinng Uber (Sceroa Briefe

und charakteriisiert dii' mit crklrin'iuli ii Anraerkangeu

versehenen Ausgaben derselben, äebluls folgt.

Recensionfl- Verseichnis philol. Schriften.

Badham, F. P., Hie formation of Üie Gocpds,

revtsed and eidaifed: Aead. 1110 8. It9f. Geist-

volle, wenn aiirh nicht tlbcrzengende Hjiiotbesrn.

Barnes, W. E., Canonical and nncanonical

Oespels: Aead. 1110 S. 130. Enthalt manches Über-

flassigc, die besten Kapitel sind die aber Tatian tud
Uerinas.

Itauinunn, .lul,, Volkssibiil«', hölu're Schulen ii.

Univenataten . . .: LC 36 S. 1278 f. Das Bach bat

Ansprach aof eine eingehende Beacbtang.

Caesaris bdli Hall. lib.VH-VlII crkl von Doie-

reri:, Auti. von DinUr: ZöG.\A, G S. 518-521.

Gehört /.u dem Besten, vas wir auf diesem Gebiete

haben. Einige Lesarten werden besprochen. A. I'o-

lasehekt

Cauer, Paul, Wort- und Gedaiikeiispiclc in ibii

Oden dee Uoraz: NphJL 20 St 3 13 f. Das intcressauto

Sehrlftehen bringt anregende Oedanlcen. O. Waeker'

mann.
Cicero, Ausgewählte Briefe, hrg. von Ä". Lntltiner:

ZöG. 44. G S. 506-508. Die Auswahl und Anordnung

ist eine sehr zweckmäfsigc, die erklärenden Beigaben

und der 'SchUlerkommontar' ausreichend. A.KorniUfr.
Cieero de (Jratore, b. I, transl. inl<i Kiigli-;li by

JhJ. i'. Aioor: AÜten, 3441 8. 485 f. Ausgezeichnet.

Cieero, An^sewihlte Briefs», erict. von //o/monn,

C. An«, von L,'hm,uiu : /j <i 44,(1 S. .50.H-,')12.

Eine fiir dir Wissciisi iiatl \sw für die S< iiiile uleich

wertvolle Gabe. .1. Kornitzti-.

Grriisi-t, A. et M., llistuire de la litt^rature

crtciiii' III; Periode atliqnc. Trafr<''die, com6die,

p:cnn"i sei iuhlaiii- ]iar M. O-ni^rl: /tjtli W .'iO S. 12'2G-

1230. Friüch und höchst uuregeud geschrieben, wenn
auch nicht flberall die neuesten nnd besten Hilftnittel

{fcbQhrend gewflrdijjt und benutzt siml. Vor allem

vermiftst man bei der ncbandlun^i; der Kmnodie die

BerUeksichtigung Bcrj,'ks. Jf. l'rppmüUi v.

Dippe, Alfred, Untersuchungen Uber die Bedeutung'

dm* Boikfonn IdM .

.

LC 86 8. 1S59 f. Schlägt

den richtigen Weg ein, ohne doch erschöpfend zu
sdn. B—m.

Du ff, E. 0., Early printed Ixwks: Satr. 1976
S 'MW f. Vorzflgliche Darstellung des Buchdrucks
im Jini.

Eichler, IL, Variationen sn Tacitus' Annalen:
NphR. 20 S. 318 f. Recht brauchbare Übcrsctzunp«-

vorlagcu. O. Wackermanu.
Faure, P., Theorie des proporüous eo ardii-

tectnre par I'analyse des monoments. La Ordee et

SOS (olonies ctc: BphW. V^ S. 1-239- 1-242. Die

Kruebnis^o sind nicht höher zu veranschlagen, als

frühere Untersuchungen. Was der Arbeit Wert ver-

leiht, sind die sehr anschaulichen stilvergleicliendeo

Zusammenstellungen. R. Borrmann.
Fischer, Curt Th., De llannunis Carthagiiiii'ii>i-

periplo: Reo. da it. ^r. VI (1893) S. 305. Bringt

Uber die PeraflnKebIceit Hannos and die Zeit seiner

Rnisi" plansiblc Resultate; ainlrri- Tlphauptnnften sind

anfechtbar, wie auch einzelne Identitizierungen der

von Hanno gesuchten drtlichkritea mit modenen
Orten. Th. Rehtadt.

Gebhardt, 0. v., Kvanj,'clium und Apokalypse

dc^ IVtrus: TVi/.Z 19 S. 477 f. .\iilsiTst sor^'f-iHii.',

auch in derBehandlung der ins 8. Jahrb. hinautjgerUckteu

Handschrift. £1 Seh^nr.
Gerlinf^er, ,1. R, Die frriechiscben Kli'iticnti' i:i

Schillers Braut von Messiua: 1.(1 ;!5 S. I2;it>. Kiut

treftliche Arbeit. M. K.

Gomperz, Th., Griechische Denker: TkLZ. 19

S. 466-468. Die Objektivität acheint durch zn moderne
Auffassung beeintr^u hÜL'f. <i. (ilogau.

Grupe, Eduard, Zur Sprache des ApoUloarit» Si-

deaias: NpJJLffi 8.S15. Beaditeoswerte Beitrlss

zur Kenntnis der Sprache des Sid. nnd besonders

seiner Zeit. F. Giitta/sfon.

Guhl u. Koner, lieben der Griechen u. Rnmer
Hrsg. von Riehard JSngflmaan: LC »6 S. 1275 f

Dies« völlige Umarbeltnng ist freudig zu begrüfsen,

.1. //.

Ileracns, Gull., Spicil^ium criticum in Volerio

Maximo . . .: LC 86 8. 1270 f. Sehr verdienstvoll

und lesenswert. //.

H^rondas. l-cs minies d'llerondas, tiaiiiitioB

frau^aise i>ar d'ioryes Dalmryda: für. </t.i tV ar. VI

(1893) S. 308-310. Ausgezeichnet Besondere An-

erkennung verdient die Ehdoitong mit den Analjrsen.

Miiir 1 leihe von Einidbeaierkangen nacht daia 7%.

Reinach.

llickie, W. J., Greek-engjiali Lekieon to the Hew
Teslaiiieiil: .Ic<k/ 1 1 1 0 S. 1 30. Sehr zu empfehl.-ii

llintin r, V.. (iriccliischcs i.ese- und (ibungsbucli,

2. Aull.: X U S. 521 f. ToHlioninicn zweck-

entsprechend. /''. Stolz.

llistoria Apollonii regis Tjrri. Iternm ree.

.t. /{Use: liphW. .-^O s. li.-^i-isSG. BcKichnet

einen beträchtlichen Forlschritt. O. Roj'tbaek,

Horatii opera, ree. //. Stampini: Rir. difiL XXII
S. l.'<9-142. SVird beschrieben yonVulnuiggi.

Ilnraz, IjC <>di con nole di Giac Curtese vol. I:

Rir. di fiL XXn S. 134-138. Nach eingehenden

Ib iiicrkungen im gansen fOr gelungen ericlM von

(.V/i^m/h/.
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Hultsrh, F., Die erzilhlcnJen Zeitformen bei

Poiybiüs: /«Vy. Amz. III 7. Wertvolle Bausteine fUr

«He Erkenntnis der polyUanisdien ^nehe. J.

WadkemagfL
Johansson, K. F., Beitrftgc cor grieeb. Sprach-

kuiidc: /(/(/. Aiic.Ulh. Verfasser vnlicrt sich in

unkontroUiei bare urspraciilicbe Si>cliulationen u. läfst

tioe strenge Selbstkritik venniBseD. F. Sohntett.

Kruiiibir LT 1 . i;., De Varroniiinn scribendi peiiirc

qaSMtiones: Z-W,. 44,6 S. 517 f. (>. finilrich

rflhmt der Dissertation Hclicrrsrhiing des (ii gi iistandes,

gute Methode nnd sfllbstiodiges nnd besonnenes

Urteil nach.

Lauge, Koiirad, Die küiistk'ristlie Erziebiiui; der

deaUchen Jugend: LC. 35 S. 1237-123». Verdient

eingebende Beaehtan;; nnd weite Verbreitung. W. K.

Abbildnn),'cn zur alten Gesi hichte .... Zus^imtncii

gestern von H, LuekKttbach: NphH. 20 S. 316-31H

Ein dnrebnns empfehlenswertes Lelmnittel. Karl

Hachtmnnn.
Maass, E., Aratcii: ßphW. H S. 1 1.")?-! 1Ö2,

38 S. 1192-1196, :S9 S. 1221-1226. Die sehr ein-

gebende, in manchen Punkten von llsoss abweichende

Besprechntig schlierst : 'Die 'Aratca' verdienen die ein-

golipud^te Lektüre ini'l Idliiim fiö/'h>c /i.-'c üHyoc

darf man ollcrdiugs mit dem Dichter nicht sagen,

am so mehr t6 di ptvi^v aMt^ Sifeu^.''

V. Morawski, C, I De rlieloriUiis laliiiis, 2. Zur

Khctorik bei den römischeu lliälorikeru: Her. 37/38
S. 155 r. Bne FortietiOBg der kiaroa und methodiseh

an^'cfangensB Ihitersurhungon wird sa bedeateoden

KrKebiiissen f&hrcn. /:,*. 'J'ltouiH».

Neues Testament. The epistle of St. .lumes.

Greek tezt ctc bj J. ü. Aiij^ori Aeaä. 1110 S. 129.

Wertvoll.

Noorrlsson, V., La liMi'itli" [in: <1>'-^ !'t<(Ieni6os:

Jter. 37/38 S. 1 '>4
. bis auf geringe Irrtümer gut. Ü^.

Piaton, Ausgewählte Schriften f. d. Bchnlgebranch.

7 1M< Ii. Der Staat. I. Buch crkl. von 3/. WoUialt:

Jitv. ät» i-L gr. VI (1893) S. 314-315. Die Zeit der

Dialogscene (408) ist unsicher. Die Abfassungszeit

hatte sieh genauer bcstinimon lassen. Die Krklilrungon

sind gut, aber gelegentlich zu kna]>p gehalten. Ii.

Hannand.
Planti Mostellaria rcc. Se/ioeü: DLZ, 35 8. 109G.

Wesentlidier Fortschritt gcgonflber Ritsehls Rezension.

P. Ijungen.

Rabe, Alb., Die Uctlaktion der dcniosthenischcn

Kransredc: 36 S. 1269 f. Die Krgebnisse der

Analyse schweben vielfach in der Luft. iX. — Dass.:

J)L/.. 35 S. 1094. Das (iesaratergebnis der Schrift

s(u nielit i)lausil>el, ducli biete sie eine gute Obersidit

aber den Stand der Frage. K. F\tkr.

Baader, A., Athens politiske ndvikling i tiilen fra

KMsthenes til Aristcid.'s's ref-mn: DLZ. S. 1009.

Beraht auf gründlichen Studien der alten (Quellen und

der neaen Utteratnr. A. HStk.

Sallustiu«, Srlinlerkmnnientar zu seinen Seliriflcn

von ii. Müller: Zö<7. 4 1, 6 S. 512-51Ü. Für den

Ixilircr ein vorzagliclier Behelf, seine Verwendung in

der Hand des Schülers als PräparationshOlfe unteriiegt

sehr gewichtigen Bedenken. A. Ucheindler.

Slootc. B., EvarriXtof x«i« m.xQOv: T/iLZ 19

S. I77f. Entliült reichhaltige Prolegomcna und ver-

wertet das Facsimile. E. Sc/iün'r.

Sopbocles, L'Antigone con note di Dom. Bassi:

Riv. iH ßl. XXII S. 154-156. TficfaHge Leistong.

Kommentar oft zu kiiai i».
< '<i.-ia)izi.

Stix, J., Zum Spracligebraueh des heil. Hilarius

von Poitiers in seiner Schrift de trinitate: A/'/i//. SO
S. 315f. Eine schätzenswerte Arbeit. Ed. Grupe.

Strickland, Giuseppe, La (juestione Omerica:
Xplili -Ml s 3U.V307. Brauchbar»! einer TOriMllgflii

Orient icruug. //. Klttge.

Sylloge epigrapbiea orMs Romsni cara et stadio

II. de Ruiigiero vi 1. 11 inserii)tiones llaliac conlinens,

ed. D. Vaglieri fusc. 1-4: liiv. di ßl. XXII S. 123.

i Mc Einriclituig wird besehrieben und mit dem Werke
Dessaus verglirhcii von Ferrtro.

Wide, Sam, Lakonische Kalte: Rn>. des vt. (jr.

KI (1893) S, 3lt;. Eine dankenswerte Vorarbeit "für

eine Geschichte der griechischen Mythologie; mit

grofsem Fleifo und gesundem Urteil gearbeitet. Th.

lieiiHich.

Wintzen, K., De Hellenismo Unratii inaestioncs

nonnullae. I: /?/>/<U'. 30 S. 1230 f. Zeugt von fleifsiger

und an.sgedehnter LektUra, deren Ergebnisse aber noch

verhältnism&fsig gering und vereinzelt erscheinen. //.

Wolff, deor^', Die römisclien Ziegeleien von

Nied bei Höchst a. M : BphW. 39 S. 1236-1239.

Äufserst sorgflUtige nnd ergebnisreiche üntersnrJnmf.

F. llauo.

Zander, C, De lege ueniiücalionis latinac summs
et ant.: Idg. Anz. III 11. Wird bestritten von F.

SkutteL

Ttntietaüi mk eneUuflMr IMchir.

Castanier, Pr. , Ilistoire de la Proreu<e dans

Tanliquite, dcjuiis les teinps iiuaternaircs jus>)u'au

V" si^clc aprÄs J.-C. 1. I-ji Provence pröbistorique

et protobistoriquc jusqu'au VI" siicle avant l'ire clir6-

tiennc. Marpon et Mnmmarion. Frs. 15.

Deielnuann, C, Das Problem des llaumcs in

der griechüchen l'lüiotopkü bis Aristoteles. Leipzig,

Foek. 103 8. 8. A. 2,50.

GrüiielicrLr, A., Do Valcrio Flaeeo initatu«.

Berlin, Heinrich. 94 S, 8. JC 2,40.

Henning, It., Symbulae ad Asiaf Minoris rege»,

sacerdotes Polemonemqnc I Ponti regem. Diss. Leipzig,

Grscfe. 60 S. 8. JL 1,20.

Hi riMlot. Kine Aii^\\;iltl des liistoriseh Bedeut-

samstcu fUr den bchulgcbrauch bearb. von J. Wei-ra,

Hantter, Asehendorff. XVI, 876 8 S. Geb. JL t.

IleroiLitiis IX, with iirtrodoetioa and notes bj
S. Sehiirl inu 'ili. Cambridge Warohouse. 280 S. 13.

Sb. 4.

Jebb, IL C, Homert Eine Einflihmf in die

Hins nnd Odyssee, übersetznng nach der S. Ausg.
lies Originals von Knnna Schlentnjfr. (Calvarys

Bibliothek 105 und 106.) Berlin , ' Culvary. XV,
S50 Si. 8. JK 4| geb. JE 4,«0.
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ANZEIGEN.
R. Gaertnera V«rliif;, n. Heyfelder, Berlin SW. Soelten wurde «usvegebeD nnd

Ntehr Huf Vwlaagaa kMtenfM in

Ca*. AI.

Klasstsdie PUloIo^ie und

ittertnmskinide

^^cripioreH granci etlatini.

2305 Um.

Siiolii^ II orsi hicutiii

:

System der Pädagogik
im Umi'iXs.

Von

Prof. Dr. A. DSring,
fjjWMlMlIfcltllll lP. ttBil rririM' T.ntcn mi cl«r HoriiHr Oli*«NiM.

XU u. aoo ä. 8». ü

Froher erwfaienen:

Philosophische Güterlehre.
Unteraiielinn^'i^n über die Möglirlikeit >1>t niiii kseligkelt und die

walire Triebfeder des sittlicLen llaiiddni.

Von

Prof. Dr. A. Dormg,
OjmMiiaMinktar D. «id rrintdMnileii • 4«r llvriwor VainniUU.

XII IL 4iOS. 8*. 8UK

In Vorberaitaar befindet sich mid
ersehnst bianen Kaneai:

Klassische Philologie ond

Altertumskunde

Abteiiang 11.

Altertumskunde.
Bride Kstaloffo enthaltoo u. a.

Ii« Bibliotliok df* f H<>mi Pnifpsnors
Dr. Ad. KUullair. "WUl

Strassilurg, i. E. Oktober 188».

IHttmv^ Buchhandlung
und Antii|iurint^

E. <roielre.
i «. Otcrtaet1 Sctlii, 9. ^enftUer, «a«» 8W. '(

|

I
^iduug^flücftc xxady ^äfav

1 für

hU IHitterinfe bfr ^i|tfiti<nrn
1 von

Ot«il(|i«ni m 4|L etaiMlhm i» WItlMA

Sil |fl>ci XciUn. i

1

«rfirr tXr». | illvdtcr Sdf. *

'

J SBwrbcitft i'on 3. Crl)tiiiiiiii.
j

l^corbciUt von Drifo,

% 2fUi\ iir, ^" .Ulli H Iii
1 -iVf. (Kl ci'ircii oj.'<" Mi-vl 1

1

ili
1

-11,7,

R. fitertners VeHao, H. HevMier,
Berlin 8W.

Soeben •»rjnliit'nen:

Di.'

piiilosopliisclie Fropadealik

auf (l'ii li'-'ln'rt'il Sc|;nli'ri.

Ein Wort zu ihrer Wiederein-

setzang in ihre aHM ReeMi
von

G. Ijearkt^Hfeercer»
1 >

1 < •klior d. IgL PrMricii-WiltohM-OInMHriMM

^

Or. 8*. OfiOJ/L

1 Der Freiheitsprozefs i

1 im klassischen A^ltertum,
|

1 der Prozefs um Verginia.

1 Richard Maschke.
|B ' (Anch anter den Titel: liiatoriwlio UnteniKbaiigen, herMi^pgeben m

TOD J. Jaütrow. Heft tk) HU

I — ,fr, s*. 6 . /K M

R. <ia«'itin'rs Veiiaj;, H. HejlVI^dor, BfHm S\V^
^

II<tII>i Ist l>i ti . r^i liii-lirn niul dnreh
». Ulli lih.iii'ltuni; /.II t'i-zi^'ht'n •

Voigt, («., Dir Wieaerbele-
T biiii:,' ili -^ ( lii>-'isi lien Altor-
thams Oller da» entc .laJirhundert des
HnunnimMis. t» Anleye beaorfft tob
ML IMamM, BMid I. M. 10.-

IW Tl. Bniiil winl norli Im T.nnf<- «lim»««

Y 1 uimuH'iilii liiiiruat' 11)0-

riciU^ ecliilit Amta. Httbner.

Adjnrta est tnbnln geogrephica. hart.

M. 4«.-

IL UMsriaer« VerUg, IL Hejt'elder, Uerlin SW. Druck von Leonhard üiiuioB, Uerlin üVf.
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•okkMilIcii^i
nmi FonUlinUr.

HIRAÜ8010SBKN VON

GEORG ANDRESEN, HANS DRAHEIM
CND

FRANZ HÄRDER.
ftntMUltM tut

10. Jahrgang. Berlin, 15. November.

KutHifömtm tmd inttigtn :

R. Rei t xons I rin, Kpinsmin n. Skolion fHndhprIin't 1. 1)MU
CirtTonic <1<* »rntoro Ubri tmc Re«s. Th. Stnosl (J.

Tolkiebn) 1251
A. (S rcRoria«, Dv M. Annnei Lnrnni l'barMUi«« tropis.

I'»ni prior (I. Krnnki ICH
l'liMi'lii riHiiiliniit ..iruuin. ri>r. Th. BIri (Ifc Jm|i) IW
A. Müllor, (irinrli. SrliulerKmin.

, OricohiaehOT £m*- q.

bunRib. t Cntor-
Tartia

Vom-«!« lu beiden
BUobcm

K. Baakar, Dt« Hamitragalp dar lataiiiiaabaii Syntax
(A. Reckxey)

A'utt'i'H- Mittoiliin|rpn ilps ArchiloloiiiMshpn Instituts. Atln'U.
Abteilung. XVllI 2. A rcbiiologiiwhe« Jalirlxuh VIII £
- Arcbiiolo|ct<c-herAnxr>ig<>rä The C'loMii-Al Kovipw tl,

Athoniifum IHM, tH*L Zeitschritt ftir die ÜBterr.
( I ytnnunifiD. & .,

(AV, VoUbrecLt) U. im

Dia Hmcn Terftuwr von Pngnmnn, DinarttitiMtti mud tomtigan GekfaBhelttMihrifteD «wdea gtbatau,

BaenafonattCBitlst« MltOaeriBfira VdriiigttaiclihaiidtiJis, BerlinSW., 8ehga<l>»rgeritr. 96,«iM«edMwwoHm

ReKfiiHjonen und Anseilen.

B. Reitteostein, K))igraniin und Skolioii. Ein

Bdtng zar OeschicbU; der al<'xan<lriiiisclicn Dich-

tnng. GieliMii, J. Bicker'acb« Bacbbandliuig. 1893.

S88 8. 8«. 6JK

Wu der VsrfiwMr dea Torli«gend«ii Werkes
S. 2f)3 am S^'hlnsHc <«|>c7.ioll von der Aoffittsnng

fler litikolik sagt: 'wer auf solchem (iebiete den

Mut dos Irrons uiubt hat, wird aacb der Wahr-

heit nicht iiKher fcomnen oder «ndere dasn ver-

anlessen', gilt mehr oder woniger ;iiuh ftlr sein

ganzes Bach. Vieles, was er darin vortrügt, ist

anbewieeen oder mit den vorbaudenen Mitteln

noflb nieht streif beweiibar; aber weit mehr an

Zahl und Güte sind doch die gesichorteti ucncn

Beeultate seiner Forschangeo uad wertvoll der

Gewinn, den anoh wir anderen daraus sieben

werden, sogar da, wo es anf ESnielheitni weniger,

als auf unsere Oesamtanschauniii,' ankommt. Be-

sonden itef. befindet sieb diesem Buche gegea-

flber in gans eigentämlieher Lage. Wenn nieht

alles triigt, so hat Reitseustein delljen:^^n Ideen,

dir Hf'f. nnd seine wenigen Vorpän^er hpü .Taliren

luit grül'ster Jb^utschiedenheit gegen zahlreiche Aii-

feehtongen vertreten haben, endgültig zum Siege

verhotCBn. Aber in mehreren einzelnen Punkten

lierrsriien. wie wir nachlier sfln-n wnl^Mi, trotz-

dem die gröl'steu Meiuuugsverächiedeaheileu zwi-

Bcben beiden, nnd da wird Kef. nieht minder

hioft^( befehdet als die Vertreter entgegengesetater

Auffassungen. Allein das sind eben aolcbe ätreit-

ikngeOf in denen nieht der eine gegen den anderen,

sondern geradezu jeder gegen jeden steht und

jeder auf andere Weise dasselbe Resultat erreicht.

Znm Ziele f«»»'"»p ji -'.er Wojp. r^c!«, I?.^;t.:c....iciu

ist der Entdecker des 'EtTmoIogicam Oemnnnm*;
in Hostocker Vorlesungs-Verzeichnissen hat er

wie{lerhoU wichtige Neuigkeiten daraus mitgeteilt,

SU dal's man vermuten oder besMer hoffen möchte,

dalk ihm noeh mehr Material, als btsher bekannt,

zu Gebote steht. Einen solchfn Kindruck wenig-

stens gewann Hef. unwillkürlich auch aus diesem

Beitrage zur (Jescbiohte der alexandrinischen Dich-

tung, der flieftend nnd elegant geeehrieben, andi

ilmrli ilic Siclierhcit, mit welcher der Verfasser

ül)erau3 kübne Kombinationen und deren auf me-

thodischer nnd scheinbar Ifickenloser Beweiaffilurang

beruhende SehlnlteeenUate uns vor Augen Ahrt,

bemerkenswert ist. Schon vor mehr als zwei

Jahren hat Reitzeastein dieselben in einem Vor-

trage vor gröfserem Publikum dargelegt, und wir

werden wohl nieht fehl gehen mit der Annahme,

dals sein Kollege Eduard Schwartz, dem das

Buch gewidmet ist, mit allem wesentlichen darin

einvenianden ist Wie rieh andere aber dam
stellen werden, ist noch eine offene Frage; es ist

lange nicht alles so allgemein bekannt oder un-

erkannt, wie Ii. annimmt. — In vier Kapiteln

wird behandelt; I. EKe Skdimi (Srammattker-

sengatate, attiwdie Skolien, Sehildemngen in der



1251 15. November, WlKHENSCUKin i ÜK KLASSISCHE PHILOLOGIE. 1808. N«. 46. 1'2Ö2

Komfidi«); II. die filegk (Tortamg beim Gelage,

siJt;i'ii;innten TheogniH-5^:uninliinf;eii") ; TIT. das

Epigruram (Zweck and Begriff bei dea Alexan-

driuera, w«tero ^twloklnng bis enm 2. Jahr-

htmderi t. Cbir.); lY. die Bukolik (Ursprünge, die

Diditer-ypryo» bei Theokrit, Daiihiiis im buko-

liiicheD Lied). Darau scblieiiieu sich Tier Exkun^e,

der Tierte Ton Bruno Sun er (Bb«r llieognis

Ve. 19—26, die fBr eine Huchausgabe gedichtet

siiul; über Heimat und Lebeuszeit des Tbeogiiis;

über die £pigrauiiusaiiuuluug Tlieokrits und über

die Marmorgruppe des Fan mid Daphuis), ein

Saduregiater und ein Verzeichnis der gebt'.-hierten

oder gcdentctcn Stellen. Ausstattung, Papier nnil

Druck (abgesebeu vou abgesprougeueu Acceuten

und Spiritas), wodareh wir an die geeebmaekvollen

Foblikationen englischer und fruDKosiflcher Ver-

leger erinnert werden, Hind bei einem solchen

Werk, dad sich doch nur an einen eugcreu Kreis

<jron Fbebgenosaeo wendet, tadelloe n nennen;

was wir inhaltlich zu leueu bekommeOi ilt aiu li

für (letijenigeii, der anderen Anseliannngen als

der Verf. huldigt, zum miudetiteu hochiuteressaut.

Beitaensteins ünterBnchuugen wollen ans, wie

dae Vorwort sagt, vou dem attischen Skolion und

der ursprünglich ioni>eheu OeIiif]jc-Elegie y.u dem

Epigramm und der bukolik der Alexandriner

fGhren, wel^e aneh ihre gröfseren Diehtnngen

üliervviegcnd zum Vortrag beim Gelage bt^sliiuiut

liitben, obwohl sie für buelimrifsige Verbreitung

arbeiten, wie die uioUerueu Schriflsteller. Zu-

idlehst wird daher der Begriff dee Skolions

nud seine Tersehiedene Auifassuug bei Dikniareh

und Aristoxcnos erörtert. Dal's das Skuliori nicht

au eine bestimmte metrische UcüchaUcuiieit der

Liedwr gebanden iei, beweist sowohl die KomSdie
wie das von Aristoteles n. a. als vnofiVf^M be-

nutzte alte Kommei"sbucli bei Athen. XV t\\)\,

welches später uuter dem Titel ^Aitixd axükut

umlief. Diese Sammlung ist in den AdeUkreisen

Athens entstanden und kurz vor der Mitte des

.'>. .riilirliuuderts abgesehlo-sen. 'Eiuheitlieh ist der

Chitrakier dieser kurzen Lieder, welche iu eiu-

faebstar Form den Nachhall berOhmtar Diobtnngen

oder beim (ielage beliebter Erzählongen, knrse

Ausführungeu eines aUbekannt<'n Sprichworts oder

einer Gnome bieten; ursprünglich sieher Improvi-

sationen, gehen sie auf keinen bestimmten Ver-

fasser zurück; es sind „Volkslieder"' (8.21). Über

die .cVrt des Vortrages {ii> d«x«(«<>(» lü oxoha)

giebt nns die Komödie näheren Aufschlnls. Au
Stelle des schwierigeren Liedes rar Lyra trat die

Recitation zum Myrtenxweig, ja sogar an die Stelle

des Diebterworts die kunstrolle Rede, wie sie uns
Piatons Symposion zei-rt. l'm die Mitte <!••>•

4. Jahrliuuderts waren ancb schon die vou allen

Gästen gesungenen, attisehen Skolien Teraltet.

Wie diese, wurde auch die Elegie beim Mali! \or-

getragen. 'Üborwii ^^i-nd lelirliaft i*>t ^•ie im U-tztoii

ürnnd nur die Hede, welche niuhnend und be-

lehrend stets anf die Gegenwart bezogen, in vo-
mittelbarer Ansprache den Hörern den Siun des
Dichters mitteilen will' (S. 47). Das beweist eine

Prüfung der Reste der alten Elegie, vor uUem
auch das sogenannte Thef^nis-Bneb, auf welebea

H. S. 52 ff. weiter eingeht. Dal's Kyrnos bei

'riieognis Eigenname ist, hat auc^h Kef. nie l>e-

zweifelt, ebensowenig dessen Identität mit Ueni

PolypaTden. Besonders glfieklich ist R. in der

Polemik gegen Sitzler, der aber schwerü« Ii jutzt

noch au seiner früheren Meinmijx ft"it!ia!ten dürft»'.

Vereinigt sind in unserer Theugnis-Sanimlung die

Werke der Tersehiedensten (aufser Theognis noch
mhidestens siolien anderer) Verfasser iu oft ganz

willkürHch licrausßc!n>teii Hrnchstückeu, so dufs

wir als ecbt-theoguidcisch durch Citate sicher

bezeugt nnr ansehen können Vs. 1—14, 19—26,

31—36, 77-78. 105-112. li;<— 12S. 177—178,

183— 1;)(; und iJi)—138. Dals selbst diejenigen

Stellen, wo Kyraos augeredet wird, nicht immer
ein nnd denselben Verfasser haben, seigt s. B. die

Gegenültcrstellung der au» inneren (irüuden wahr-

scheinlich echten Verse 3i) 42 mit lOSla— 1082b:

letztere müssen vou einem uuderen Dichter, wel-

cher Sentenzen des Thei^is fBr andn« politisch«

Vcrhältuisse und vielleicht für eine andere Stadt

zureclitsohnitt> stammen. Schon Thoophrast lius

nicht mehr den echten Theognis; unsere Satum-

Inng existierte bereits im Anfang des 3. Jahr-

hunderts. Ein Schulbuch war sie auf keinen Fidl;

darin dürfen auch wir K. nubedinf^t ri>elit geben:

vielmehr sei sie eiue Sammlung vou Liedern für

das Gelage, und die Fortbildmig dieser Gdage-

Elegiceu die Epigrnmmatik der älteren Alexau-

driner; anden'ufiills müsse man die allmälilitlie

L uiwiiudluug einer Art von Lehrbuch zum

Kommenbneb annehmen. Oft wird in unserer

Sammlung (wie bei den Skolien) ein Lied durch

das unmittelbar danebenstehende eines anderen

Dichters beantwortet oder fortgeführt. Sie ist

etwa ums Jahr 400 entstanden, nicht viel S|mtsr

«las sogenannte zweite Buch: eine neue Gelage-

Poesie ging von Philetas aus, während inzwischen,

von lonien angeregt, die Elegie sich ein neues

Gebiet, das der kursea Erzählung oder Norell«,

erworben hatte. 'Der Oiehter Theognis Uetbt
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fBr mw ein wcsenloaer Sehatteo [?); nur daft er

ans dem iiisiiischen Mef^ara stammt und nm die

Zeit dea zweiten Perserzages dichtete, könaeu wir

noeh erkennen and etwa 80—100 Vene ihm mit

voller Sieherhmt zniprechen* (S. 84)^ . . Ans den

grofsere« Snninilnnpon tics HK^parisclim Piohtors,

aus deu hingen 'Elegioen cnwa Tyrtaios, Solon

and Mtnincnnos aud den Versen nos nnbekannter

SUiger babeo oameoloee Gaste beim frohen Ge-

lago Stiirl<f> hpraii<p|.löst. ikicIi iIit. eiLfcneti Ati-

schannngoii iimgcliildet und mit ühulicheu, eigenen

Nenschüpfungcu vermischt. Wie ans pindarisehen

grofsen Cborliedem oder gar aus aisopincbeo

l'alioln attische Skolit-n, so sind ans den erwähnten

\'orlagen diese kleinen Gedichte herausgewachsen,

oft in Oedanken nnd Form den SkoHen äbnlicb*

(ß. 85). — Wenn aneb dieie aUgemeinen Fol-

gerungen nns annehmbar erscheinen, so glauben

wir doch, dals Ii. in seiner Skepsis der Person

und dem eebten Gat dei Tbeognis gegen8b«r an

weit gebt. Ist es iriiklieb nnr Sehreibenritlkflr,

dals pf^raih^ nnt<'r ^i'iiiom XanicMi dir !xaii7(' Snintii-

lung überliefert wurden ist, aas welclier wiederum

einielne Portieen als Tbeognideiseb dmrob antike

Citate fiBststeben? Es wird ibm doob wobl das

nipiste aii«_'r!inn'n. und wir miisspii nns davor

hüten, alles ül>er einen Kamin zu scheren und

ans wenigen StHckeo der nberbanpt angeordnet

aus Oberlieferten Sammlung Schlüsse auf das

Ganze zu ziehen. Auf anrlerem, nicht so breit

angelegtem Wege, wie ihn it. einschlügt, haben

in letster Zeit fi. t. Geyso (Stnifsburg 1892) nnd

J. Lucas (Berlin I8!).S) in ihren Inauguraldiascr-

»atioiien "Studia Theognidea' die schwierigen

Fragen zu lösen versucht, worüber au anderer

Stelle (vgl. Dentsebe Litteratanseitnng XIY, 1893,

No. .39 V. m Sept. p, 12-26—1230).

Wie Kap. III weiter ausfuhrt, traten an die Stelle

der alten Gelage-Elegie miudcstona seit der Mitte

des 4. Jabrbnnderts die Epigramme, womnter

nichts anderes als naiyyia 'sympotische Kurz-

lieder', zn verstehen sind: nnr scheinbar sinil es

*AnfMchrifteu', wie die yjihlreifhen tiugierten Grab-

epigramme; die Mebrxabl der SUeren Epitymbien

auf Dichter iler Vorzeit dürfte einer Art von

Oriphos-Spielen ihren Ur>]irnng verdanken. So

sind die 'Epigramme' des Kalliuiacitos nicht für

den Stein, sondern fOr den Tortn^ beim Gelage

gedichtet. Diese Vorschmelzung des iltytTof für

das (ielage und der eii^cntliehen Anfschrift ist seit

dem louier Askleitiailes, dem Einführer des ero-

tisehen Epigramms, klar naehweiabor. Zwei Eni-

wicklnngsstufeu bat das eehte Epigramm dnrcb-

gemaebt: es nraft ab diebterieelia Übaag toalebst

für den Vortrag oder das Ruch gedichtet sein,

nicht für den Stein; ferner müssen die wirklich

anf Stein fiberlieferten An&obriften in Bachern

gesammelt worden leiit nnd ab Knnstwnrk Beach^

tung gefunden haben. Von fünf älteren Lyrikeru,

.'\ri;hilocbos, Sappho, Auakreon, Siinonides, Bakchy-

lides, hat Meleager nocb Epigrammsammlnugeu

gelesen, wdobe er fQr e<^t hielt. Ein Eiawirken

des YQT(fOi anf das eigentliche Epigrauun ist um
die Wende des 5. Jahrhunderts sicher. Doch ist

bis über die Mitte des 4. Jahrhnnderts hinaas das

hpigramm keine aneilnimte Form der Knnai-

dichtnng; das ein/iu'c Kpigrammbneh im engOTOn

Sinn, Piatons äamtuluug, ist geHilscht.

(SddoTs ftlKt)

M. Tnlli Cioeronit <lc oraforo libri trps. Re-

consait Tb. St an gl. ^ iudobunac et Tragao,

F. Tempskr; lipsiae, O. Frejrtag. 189S. 1,25 UK

Da Th. Slangl, der anf dem in Betracht kom-
menden Gebiete schon rühmlichst bekannte Ge-

lehrte, seiner Auagabe von Ciceros 'de oratore'

keinen kritisohen Apparat beigegeben bat, so war
ea unmngäiigUoh notwendig, nm ein Urteil Ober

seine Arlicit zu gewinnen, die iinfserst verdienst-

volle Ausgabe vou W. Friedrich, Leipzig Teubner

1891 bei der Besprechnng heransasiebeo. Doch
bleiben noeh immer mehrere Pnnkfe, die eine

endgültige Kiitseheidung nicht zulassen, bevor nicht

der auf dem Titelblatte von St. verheilseue

*apparatas eriiiens iaqne omnibns qnt eomqne
sunt nl»erior* erschienen ist. Es gilt diese« nicbt

nicht nnr von solchen Stelleu, wo St. eine neue

VVort.stelluug bringt, wie I 1!) quibus iu siugulis;

II 40 nnins operis eoinsdam, 202 qnaeetore dieere

tuo, 240 Salsa tota ae tamen a te ipso fiota uar-

ratio. ."{Hl tarn in clara civitate, .HIO facetiae plus

prosuut; III 17b circum eam feratur, 185 qaid

eansae eet alind, sondern vor allem andi von

anderen, erheblicheren Abweichungen vom bis-

herigen Texte, die zwar 7.. T. annehmbar erschei-

nen, deren handschriftlicher Ursprung bis jetzt}

aber noeh nieht TerbOrgt ist, wie I 20 qnae niri

res ITil percepi st. perapexi, 202 tamen n-foue

deus putatur; II 38 sed quid cuiusque sit pro-

prium, 91 cnriosnm st. ritiosam, 174 notavi st.

volni (was Stangl., Bl. f. d. bayer. Gymo. XYIO
279, ab eigene Konjektur anfuhrt), qaaereat/jiw

domoni^r«r/. 310 movendo st. movendas, 31t fir-

mis&imum ^»/(A|uc, 3 Iii rcperieutur; üuuientur ta

non modo uon esse eommania, 320 oommnnitionem

st. monitioaem, 338 videatnr conffo est^; |III 22
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liesterwo die, 51 maioribus vahi\ qxmni^HC [te]

iiiviti, 88 aut pila, llä nt si quaeratur st. quae-

retur, 150 scilieet in hoo verboraui geuere, 185 mo-

dofafiii* ipia.

Ein j^^rofscr Vorzug der Ausgabe Stangls be-

steht darin, dal» er sieb von der übertriebenen

WeriMbStznog der älteren codd. mntili (M), wie

•ie sieb bei fViedrioh findet, frei gehalten und

ih'u Lesarten der von letzterem zu sehr ziirüfk-

gesetzteu Abschriften des Luadeuai^ (L) mehr

Beaehtnng geschenkt bat. Während F. an nn-

gefthr hundert Stellen Worte, welche in M sicher-

lich iiifolpf von Sdiri ibfehlorn ansgefallcn sind,

einklaoiiuert oder gauz fortlüist, sind dergleichen

Atiieteeen bei 8t. bSebst leiten. Audi Mnai bt

manobee Gute uns L in die neneite Anagabe im

Gegensatz zn Friedrich anfgonomincu, sn z. |{.

I 53 aat od odiuui, 115 ab aliquo deo ticti (vidi.

f/ßctt), 120 non eniu puileado^ eed non fiusiendo,

l-2r> cuiu» aateni — qnÜ »prehensnm est, 191 »-
plori seientiii: II (;3 iueinoria<y«r digti/«, '»7 nd-

iangere (wo Friedrich adiangi eoujiziert). I Jl

primuB, 211 hamanaram iniaeriarnm, 238 eatjue

belle agitata ridentur, 254 risns — maiores,

271 cuivis (mit *) tompori, "281 ri»leiitur. '285 ftt

pleuas, 291 voluistis, 31Ü quae tum agatur, 325

affietom (III 179, womit FKedrieh 'adfeetnm*

tatwn will, ist doch andras), 839 in hac und

ceterae, 3'25 impelirt, 342 cetera^ qHM foirtana

det III d exilium st. exitnm.

AnderMits wiedemm ist 8t. in dar Aufnahme

der Iieaarten von L bitweilen wohl zn weit ge-

gangen, wie I 32 improbos st. integer, 1_'7 jier-

cipieudis st. perticieDdis; II 38 eo multi st. euio-

Imneiiti, 85 rainina, ISO som ntu, 9d2 habeat;

III 138 diceret si doeerat, 202 valai. 203 oratio-

nis si in oratione.

In der Berdcküichtigang von Koujckroren ist

8t leider weniger snrflekbikltend gewesen ab F.,

er äobreibt onnÖtigerweise u. a. I 164 mit Kiefs-

ling mea (pioquo (e iam (st. etiatn; etium ud

quoque ist wohl zu streicheuj, 225 mit Buke et

principi, desgl. 249 si qni sL n eai; III 27 sunt

st. sint, 34 dissimilitudines mul tnm, 64 etiam si

Sit verissiinuin; ferner I 22.'» mit Doedorlcin uisi

uuütro; II 57 rhetoruiu mit Mueller, 32U mit

Lambinns argnmentando, desgl. III 94 hnmanitate

dignam scientiam und 211 efferretur; III 55 specie

mit Sclinctz nud »i ums doctrinsm confirmet,

95 perpoliri posne mit i'eurce.

Ton den eigenen Yennntangen Stangls sind

wohl überfliis.sig I 193 sive quis civilem seientiam

eonteelatur (wo Friedrich gewils richtig nach Hss.

sive qnem civilis scientia bietet); II 60 quid ergo

fit? est, 252 sed nobis tantnm licet fartim w//.

Gut scheint mir ^e Textesgestaltung I 93 In

qnibus [dieere], reobt an8|irecbend aoeh II 73 die

Kinschaltung von nt zwischen quem adniodiiin

imd in clipeo. Die Lücke hinter ingeniiii 11 G

ergänzt St. dureb ozimüs.

Mag man aneh nicht in allen Punkten mit 8t.

einventtandeu sein, so wird man (hxli zng<'h, n

mäaseu, dafs seine Ausgabe eine Frucht Ueii'äiger

Fotsehnng ist and des Anregenden maneherlei

bietet. Hoffentlich läfst der in Aussicht geetellte

kritische Apparat nicht zu lange anf sicli warten.

Bis zum Erscheiuen desselben bleibt Friedrichs

Ausgabe nowitbehrlieh.

Königsberg L Pr. lehanaes TelkiehD.

A Orsgeria«, De M. Annaei Lncani Phsrsaliae
tropis. Pars prior. Dlss. inang. Leipzig 1893,
G. Kock. A 1,50.

W idirend im (.Iriei lii-clifu der Redeselunin k

der epischen Dichter gesammelt und getichicbtet

vurli^t, müssen im Iiatmnisehen noch dnreh

manehe Eiaielforsehongen die Bausteine zusammen»

getnigen werde«, ans denen die Hand des kun-

digen xMeisters dos Gebäude auffuhren und in

klaren, beetinunten Linien ein ansohanUebea Bild

von der Spfsehe der lat> inisehen Epiker nnd der

von ihnen zum Schmucke der Rede angewandten

Tropen und Figureu eutwerfeu kauu. Eiueu Bei-

trag zu dieser Arbeit liefert der Verf. der oben

augefilhrten Schrift, indem er zugleich hofft, nnd

mit Heeht, ilals die Keniittiis der Eigentiimlich-

kciteu Lukans m Auweuduug von Tropen auch

ffir die Erklamng nnd Verbeenemng des Textes

der Pharsalia von Wert nnd Bedentnng sein

werde.

Von deu Trupeu iu Lukaus Gedicht 'de belio

eiviK' werden vom Yvet in diesem 'ersten Teile'

die Metapher, Synekdoche und Antonomasie be-

handelt. Die Arl>oir ist eine fleifsige und gründ-

liche, die Zusammeu>teiluug der Beispiele ist über-

sicbtlieb. Dnreb Hinweise auf (^eiebe oder ähn-

liche Troiicn l)oi Vergil ist der Wert der Arbeit

wesentlich eriiüht worden. Mit leicbt^^r .Mrdie

hätten auch wichtigere Beispiele ans Silius ita-

likns und Valerias Flaeons hinsngefUgt werden

kOuneu, wodurch die Arbeit noch belelirender

geworden sein würde. Der eigentlichen Ahhaud-

luug geht eine kurze Charakteristik der wich-

tigsten sprachliehen Eigent&nliehkeiten Lnkans

Torans. IBesonders herroigehoben wird die Vor>

liebe des Dichters fBr nuuinig&ltige Beneiehnnug
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tlesHfllM'ii Oegonstandesi, fcnnT sein Streben, ein-

zelne ikgriffe und Gedauken ia zwei oder mehrere

Teile ni nrlegen, welche ihrer Bedeutung tiMh

identisch sind (so I 45*2 dei et caeii nnminn), end-

lich ilie allgemoiue Neiguuj? I.iiknus zu rhetori-

scher und deshalb oft schwülstiger Fülle des

Atndniekee. Tm Zmammenhange hiermit ireiet

Verf. darauf hin, diifs mehrfach die Erklärer

Lnkana diese sprachlichen Eigeutümlichkeiten des

Dichters übersehen und so Stellen verdächtigt

hüten, weldie in dem Charakter der Inkanüehen

Äasdnicksweise ihre hinreichende Erklämng fan-

den. Znra Schluase »einer rutersuchiingen kommt
Verf. ZQ dem Ergebnisse, dais auch Lukau in

•praefaliehar Hinnoht Yergil znm Mnster genom-
men und deaselben zwar an Fülle des Ausdruckes

üherhoteu, an Schönheit und 'IVpfflichkeit der

Tropen aber nicht erreicht habe, so dafs im

ganzen QainHlians Urtol zu Reehft bestehen

bliebe: ^Lncanus .... magie oratoribttB quam
poetis imitandus'.

Bei Behandlung der äjnekdoche weicht Verf.

in Anordnung der Bmpiele 9ber Anweudnog des

Plur. statt des Sing, von der Bblii-hen Sitte ab.

Nach seiner Moinnii«; ist Lnkan wesentlich durch

metrische Kücksichten zum Gebrauche dieses

TVopUB Temnlaret worden. Deihslb mtenneht
Verf. ciiigeheuil, in wclclien VerBflSfsen die er-

wShnten Beispiele der Synekdoche sich finden,

wobei er zu folgenden Ergebnissen gelaugt:

1. Der gen. plur. ist von Lnkan riehtlioh rer-

miaden worden; 2. Phiralformen mit huigor End-

silbe wendet Lnknii mit Vorliebe so an, dafs die

lauge Endsilbe die Arais des dritten oder vierten

Yrnftiftes bildeti oder, wae noeh häufiger der

Fall ist, dala das betreffende Wort am Schlüsse

des ganzen flexameter.s steht ; Phiralformen mit

kurzer Endsilbe gebraucht Lukau gern im ersten

und noeh Heber im fBnflen Venfnlbe. Wenn»
gleich es keine neue Entdeckung ist, dafs mit

der Vorliehe fiir den Spondeios und Daktylos in

einzelnen Versfüi'seu eine Reihe sprachlicher Eigcn-

tOmltohkeiten suaammenhSngt, w» hat «eh dodi

Verf. einer dankenswerten Mühe unterzogen, in-

dem er bei Luknn diese Erscheinungen eingehend

nntennchte und nach bestiuimt'cn Gesichtspunkten

ordnete. Beim Oebranehe den Bing, ifaitt dei

Plur. hat Verf. ähnliche GesatM nidit anafindig

maoheu können.

Au Druckfehlern sind mir aufgefallen diyllabue

0. 30) et diayUabao, ferner felsehe ZBUong von

3—7 statt von 2—6 auf 8. 42—44, «ndfidi wieder^

holt coelnm st. caalom.

Zn wünschen wäre es, dafs Verf. seine Arbeit

bald verTollstüadigte, und dals auch die noch

Sbrigen epischen Dichtungen hbriehtiioh des

Schmuckes an Tropen und Figuren genan durch-

forscht würden, damit der Stil der I;iteini.schen

Epiker in seiner gauzeu Entwickelung überschaut

and klar dargeatellt werden könne.

Mflnater t. W. t, Traake.

C9»ndü CUwUani carmina recensoit Theodoras Birt.

Aecedit appendix vd spurla td saspeeta eontineaa.

ßerolini aiunl \Veidinann08. IIDCCCXCU. 4^.

CCXXX, ÜlÜ II. :U)

Diese neue Ausgabe des Clandiaous bildet den

sehnten Band der Anetorea antiqviaainn, wdehe
im Ansehlnla an die Mouumenta Germaniae histo-

ricii herausgegeben werden. Dieselbe bietet aufser

dem Texte mit dem apparatas criticos eine sehr

breit angelegte Einleitnng aber Leben und Ge-

dichte des Cl., über ilie l" i < rli' fi rung derselben,

dazu Abschnitte über Orthogrujilüe, Metrik und

Grammatik des Dichters. Nach dem Texte folgen

grofae Nominal- und Verbalindieea.

In der Behandlung des Textes greift B., wie

sieh von selbst versteht, auf Nie. Heinsius zurück.

Aber dadurch, dafs er p. CXXVI f. die Aufzählung

iw Ton dieeem benaiaten oodieea naeh dem rou

Clerq van Jever hintmr Burmaans Ausgabe des

( luudiau p. 711 gemachten iudex dem Überblick

der von ihm selbst benutzten Handschriften gegen-

Oberatelltt mnia dar Anaohein erwoekt worden,

als sei das hinngekommena Material fast alles

erst von dem neuen Herausgeber beigeliracht

worden. Dieser Eindruck wird auch durch

manehee andere noeh Twetirkt, wie i. B. dalk

p. XOIl, wo der ron dem Referenten snent aa

da.s. Licht gezogene und filteste Clandiancodex in

Verona beschrieben wird, die diu erst« Mitteilung

darSber gebende Abhandlnng *I>e CS. oodioe Yo-
ronae nuper reperto', Lipe. 1872, nioht «rwShnt

wird. Dies geschieht bei der knrzen Erwähnung

der Ausgabe des Referenten (2 Voll. Lips. 1Ö7G

und 1879) p. CC, Anm. 5, wo neherlieh kein

Mensch eine solche Notiz sncht oder findet, zu-

mal daselbst auch nicht einmal der Titel an-

gegeben wird. Zu dem groiseu handschriftlichen

Material, welehei Referent in seiner Anagabe sn-

sarameugcbraeht hatte, ist verhriltnismiifsig nicht

viel und jedenf.ills nichts von maisgebender Be-

deutung hiuzugi-tugt worden, da dasaelbe nicht

über daa XIIL, reap. XII(?)—XIIL aaec. hinana-

reicht, von wo au wir einer Masscnvrrlireituug

des Dichters hegten. Wie berechtigt unser
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Fra<jt>zeichcn is^, 1>eweist B. selbst, wt-loher ji. ^^

itu cuuäpectu» uoturum eiaeo cod. Autverpieuais

III 59 aaae. XII (W) nennt, weleben er p. 348
au gleichwichtiger Stelle üi saec. XIII setzt, wie-

wohl p. CLIX il;iftir sttoe. XII uutl iu der dasclUst

citierteu Beschreibung p. CLIV siiec. XIll auge-

geben wird; aaeh Periain. 18, 552, der p. XCV
saec. XIII ve! XTI zugeteilt ist, erscheint p. 16

als dem saec. XIH gehörig und ist doch 'exiiratus

a manu perpetua' uud vou B. selbst kollutiouiert.

Ober andere Selnnuilnragea nt in der Anmerknng
berichtet.*)

Für die llauptranssc der Gedichte bleibt Vitti-

canuü 28U9 (saec. XI, nicht saec. XII) uud der

gleichfiüls Yom Referenten znerat herangezogene

Bruxelleusi» 5381 sui «'. XI ueheu deu Florentiner

und (»yraldinischcn Kxccrpten (dazu als Ergänzung

Med. pl. XXXill, cod. d saeo. XV) mafsgebend.

denen B. an Stelle der vom Referenten ntm np|).

crit. gebninchteu codd. Lanreut. 250 uud ToBsian.

204 vou deu jüngcriMi l odd, Parisin. 18, r).'>2,

Farneaianas E. 47, deu lief, uur für den pa-

negyriena in Olybrn et Probini eonmlatnm an-

wendete, beide saec. XIII, uud Ambros. S. BG

rap. saec. XV bcinigtc. Dazu konnut uonh ein

Furiainaii (P), welchen B. p. XCVll N. 8082

aigniert, im oonapeetna notamm N. 8083. Der
Ambroiianuä M 0 sup. saec. XIII, welchen He F.

wegen des Yerliältnisses zum \'uti<'. 2S0!) cr;ni/

heraugezogeu hatte, ist vou H., welcher deuseiben

p. GXVIII falfldi Ambro«. H S. 6 bezeiehnet, aber

Tieht^ nee. XIII enteilt, n^Uureu«! er ilm p. k; im

conspectus notarum zwar richtig signiert, jedoeli

dem saec. XII zuweist, »elteu beriiuk.siehtigt. Bei

den kleineren Gedichten bleibt die Omndlage Vero-

uensis saec. IX, der Medie. pl. eud. !) saec. XA'.

die fortlaufende I'>gänzuug der Florentiner und (iy-

ruldiuiätiheu Exuerpte bieteud, feruer der Vatic.

2809, daxn fir «iniebe 8tBde St. Gatlenaia 429

^ l'aris. IS, r>r.l winl p. CXXr in \ll j^'.-vt/i.

nocli iivuuet aber iu saec. XIII (v^l. i-il. Jcup. 1 p. XLIII)

p. CXXI Ohettenham. 9155 fai laee. XII—XIII, nuh*

ISiÜirens (vg:!. ibid. I, XTiVII) in saec. XIII [^i<'he nucii

ilio LiisiLliiTlmit itoi (nielU-nh. Umi p. CXXIV «ne».-.

(XII) XIII atnl ila/-u «mI. Jeei». I, p. XliVII, wo Bälimi«

awM. XIII Kuniamt]. Bernena. 472 (p. OXXIV) ist nicht

•MC Xfl, mhhIkb SMe. XTII, was Halm oitr bestütii^e:

MÜt Üt nu'tH. 3(W (4go :5!t^'i p. (T, st.'lit <•» i'liCTi-ti, I>«t

I).aiiTiiiip lies rracovien-ii.i Siieu XII (p. CXXil) .stehe

ii.'li "i hr ski'iiti-« Ii ^'cui-iiüher, wio aach d«r it» Atniliat.

(p. ("I,IX> »ao«', XII—XIII; denn aie tnijit<'n dast fiesamt-

geprägv des saec. XIII. Uan vgl. aach die rnsichcrlK-il

bei deu Ö&uniens. p. CLIIL Rodomeu. p. CXX\' soll

aec. XII «ein, iat «b«r aiclit nccfamals j;cnau Keprült.

1200

(bei mir 273) saec. IX uud Hegiueusis 123 sik-c. XI.

deu B. iu dem couspectoä notarum verges!»eu hat

amnf&bren nnd diea erat p. 315 earm. 28 im «pp.

crit. nachholt, wiewohl die Handschrift p. XCIV
unter deu Hanptcodices figuriert. In dem aju».

crit. zum Kaptus l'roserpiuac erscheint auch Iki

B. der Tom Beferenien an die ^itae gestellte

Lanreutianus pl. XXIV sin. cod. 12 (bei mir ver-

mutlich irrtümlich cod. 112) saec. XII— XIII.

welchem uoch eiuige codd. aus »aec. XIII u. XIV
beigegeben aind, wie anch im upp. erit. da
panegyricus auf das Kousniat des Probiii und

Olybrins den vou mir bcreit.s ungewendeten Flo-

reut. 144, Faruesianus IV. K. 47, Medicena pl.

XXXIII, ood. 4.

Wie die Handschriften in ihrem Verhält uis

zu eiuander von B. beurteilt wurden siiul, lehrt

im rascheu Überblick dun Stemma p. CHI, desaen

aemlioh komplinerte Ver^wdgnngen hier nicht

verfolgt werden könuen, ebeusoweuig wie die

Beziehtingeu der codd.. welche einzelne Teile dw
Dichters überliefert habeu. Nur «ei noch darauf

hingewieaen, dafs B. p. OLXXXVI ff. die Anf-

Stellung vou Max Bonuet (Revue critique 1877.

p. lüO uud 1879, p. 3101, des.scn Namen ich bei

B. allerdiugs nicht habe finden können, betreffs

der im paneg. in IV cous. Honorii fehlenden

Verse, die in der Baseler Ausg 1534 zuerst er-

.schienen uud, wie ich jetzt zugestehen um Ts, uieht

interpoliert siud, weiter verfolgt hat, indem er

dnreh eine genaue Unt«nmehnng da» Hinanaraichra

des einen daselbst benutzten codex fiher die er-

haltene l'berlieferung jenes Gedichtes bestätigt

Dafs bei der nochmaligen Durcharbeitung de>

handflohriftliehen Unteriala von mir gelegentHeh

begangene Versehen korrigiert werden kountflD.

versteht sich vou selbst, zumal bei dieser Ausgabe

Uuterstützuugeu zu üoboto standen, die mir

fehlini. Der Text iat konserTatiT behandelt nad

erfretdicherwoise Ton aabjektiven Veränderungen

fireigebliebeu.

Von den sonstigen breiten AnsfuhruugeD in

der Etnleitnng hebe ieh amr uoch kurz herror,

dafs Hirt wiedi-r meint, zu der früheren Aii>iclit

Über die Geburt Claudiaus iu Alexaudrieu uml der

Identität unseres latciuisclien Dichters nnd des

griechischen Clandianna snrOekkehren zu sollen.

Ich kann dem nicht beistimmen nnd glaube nicht,

dals B. mit der luterpretation der von Bücbeler

ana Job. Ljdua beigebrachten Stelle fiber JClai»-

dtavdf 6 IJatfXaytiv allgemeine Zustimmung er*

langeu wird. Auch die .\usfiihrungeu über die

Zeit der Anfange Claudiaueischer l'oesie und die
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damit verbtuidenea Versuche, für die carniinu

niiiKir i Datierungen zu erreichen, .sind trnlz des

aufgewauUteu Scburfsions nicht sicherer, als

num^e «ädere HypotheM», die B. kurzweg von

der Hand gewiesen bat. Im Qbrigen hat er aber

in verseliiedeuen I'uukteti der Chronoloj^io der

Cl. Gedichte sehr geuiitzt, uud ich stehe nicht

an, manches tob dem, was ich froher aufgestellt

habe, zurückzuzielien. Diii/ef;;eu ist die Aufstellung

über die Gescliiclite der Ülicrliefennig vor der

begiuneudeu handächriftlichen Tradition (saeo. IX)

p. LXXVII ff. höchst misicher. Sieher and nnr

die bekannten Nivchuhniungen und AnfBhrongeu

des Difliters aus früher 2ait.

KüuigHberg i. Pr. Ladwig Jeep.

A. Kaller, Oriechisehe Scbelgramnatik, auf

Grund vcm H. L. Abrens' griocbiseber Fonnenlohro

bearbeitet.

— , GriechischoR Lese- and Übnngsbach flir

Untertertia, im Ansrliliifs an des Vcrfasscr> '^ri(*-

eUisebe Si-hulgraminatik zur Förderung des induk-

tiven Elcmontamiiterrichts bearbeitet.

Vorrede so beiden BOehem, besonders ausgegeben.

Wohl die bedeutendste EigeutQmliehkeit des

Werkes i>t die Heliandluug der Konjngntion,

auf die ich nun näher eingehe. Der Verf. ueuut

die versehiedenen Bildnngsgrai^n nieht Tempera,

sondern Systeiiie, und unterscheidet deren seeb

-

stehn, die sieh auf die drei (Jenem verld ver-

teilen, jedouh ^bei keinem einzigen Verbuni

sSmtUoh vereinigt finden'; da nun im PrSsens-

nud im Perfektsystom jo zwei Tudikative unter-

schieden werden, der Haupt-Indikativ f= lud.

Pnies. und Ind. I'erf.) und der historische In-

dikativ (asimpf. nnd PIqpf.), so erigaben sieh

ftr diese beiden Systeme sieben, fiir die anderen

sechs Flexiousreihen und Einzelforincu (Modi uud

Verbalnomina). '£a werden auf diese Weise die

ÜbeMiiide vermieden, «elehe sieh ergeben, wenn

man nicht mir die auf verHchiedeoer Zeitstafe

stehenden Indikative, sondern auch die gansen

Bihluugsgruppcn Tempora nennt.'

Dann wird die Flexion, d. h. die Abwandlang

der Systomstamine, — die aus dem Verbalstamm

gebildet sind — in den eiuzelnen Systemen, von

der Formation, d. h. der Ableitung der ver-

sehiedeoen Sjstemstimme aas dem Verbaistamm,

gans gesehieden und in den beiden Haupt-
konjngationeu, die der Verf. beibehalten hat,

meines Erachteus aber konsequenterweise nicht

b3tte beibehdisii missen, jedesmal nnter A. *voii

der Flexion', unter R *von der Fcffmatiom' ge>

handelt und in diesen beiden Abflofaottten 'alle

vorwanilten Erscheinungen in Gruppen zusammen-

gofalst!' So werden in der Flexion der ersten

Hauptkonjugation ment die 11 Systeme behan-

delt, die 'mit FlezionsTokal abgewandelt' werden

und zwar 9 zusammen in g 52: Praes. Act. und

Med., Fut. Act. und Med., Fnt. I, II, III Pass.,

Aor. n Aet. and Med., dai^stellt dnreh daa

Paradigma des Prä.seus, mit ausfülirlielieu ElrliUl-

ternngcn über den 'Flexionsvokal', das 'Tempus-

kennzeichen' (Augment, nur im 'histori)>cheu In-

dikativ*), das ^Modnskennseiohen' (im Koig. a. Opt.)

und die 'Flexionü-Endu Ilgen'. Ah Paradigma ist

iQtna gewühlt, 'weil dieses Verbum mit Aus-

nahme des Perf. II sämtliche Systeme entwickelt

hat, somit der Sehfilmr frQhimtig mit dem Aor. II

bekannt gemacht werden kann'. Mit Recht fligt

der Verf. hinzu: 'Die Wahl eines Verb. mut. hat

liei der Trennung der Lehre von der Flexion und

der Formation kein Bedenken'; frSher begann man
doch na(di Huttmann mit itmiwl Nach dem Para-

digma des Präs. von i{ti7iio und den Erläuteningen

können nun nicht nur die i'rüsentia ulier Verba

änf M, aoAer den Kontrakte, flektiert werden,

sondern alle anderen genannten Systeme; so wer^

deu S. |S '/ur Übung' vorgcsrhlagen: die Futnra

i t^tpM uud äiut im Act. uud Med., die Fut. I

Pass. rfe^&^aofuut dx^^foefia«, ntudtv9^09f»uty

die Vut II PasH. vfgmf&Ofuu^ o^ay^fiOfKn , die

Fut. in ninihfiofiai, ntnrttdu'itoiim, die Aor. II

im .Act. u. .Med. iQanttf, äyaytU', lafitlv, hitty

(in Klammem ist jedesmal das Prä«. hiniagefBgt;

]ii«'r, wie künftig meistens, sind die Aoriste im

Inf. anfgefülirt, 'um den Stanuu nicht durch

das Augmeut uukenutlieh zu machen'). — Der

naehflte Paragraj^ behandelt die 'Kontraktion im

Präsens' mit deu Paradigmen 7Tif»(Är(i))w, «/iA(/w)<rt,

/u fr '/( «<»()(.'), sodann S •'•'^ '^»^ zehnte und elfte

System, nämlich den Aor. I Act. u. Med. 'Para-

digma i-tift^ (Systemstamm tfeffh), wonach an

üben Xv^fm, dutdaatf ^n^aal, xuXvif'at, x^Xrai,

^ivat, (iot'Xfvfai. — Es folgen die drei 'Systeme'

ohne 'Flexionsvokal', zunächst in § öö '.\or. II

n. I Pass.' mit dem Parad^a i^^Ätif-y (System-

stamm loairri-), dem der .Aor. I fSystemstamm

iffKf^ij-) 'durchaus folgt', danach können abge-

wandelt werden: tf-ay^yat xXun^yat xonr^yat (tXa-

!}rjyat ; darauf § 56 f. Perf. Med. oder Pass. mit den

vier Paradigmen ntJiaiön'-^at, rfr^ju-jua«, lituy-

fuu, nimtis-fUH. — Endlich behandelt § 58 die

beiden 'Systeme mit gemisehter Flexion', Perf. I

n. II Aci, deren Abwaadloog 'mne sehr nnr^el*

Digitized by GpOgle



1S63 15. Noventer. WOCHJiNSCHlUFT FÜR KLÄSSlSC^UE PUll.OLUCtlE. im. So. M. 1264

inüfsige Mi^cluiug der Flexion ni i t Flexioiuvokal und

derjenigen ohne Floxionsvokal rxA^t'. Nach th'in

Paratligina tiiQOtfa küuucu geübt werden fii^'luifa

tiutjn», mntMftm ¥ti4iMpta nS^fgim» mnofuxtt,

sowie Ttfvr^ya nfqfvya Ttiifr,fa XtXoma.

Die iiächHtcn Parugrupheii behainloln nun die

Formatton, und zwar § ,VJ die 'eiulach^tte Hil-

dong de« Präs., wo der VerbAbtamm la^oh
ab Sjstemstannn des Präs. dient', ffifr-, l^v-t

d§~f TtKiSu'-, und die Bildaug der Systemstrimiiie

desFut. und des Aor. I bei vokalischem Keuu-

lani, g GO diese drei STsteme, hroun der Keon-
laut eine Muta', § Gl 'wenn der Kennlant eine

Liquida iaf (die Namen 'verba pnra' u. s. w. sind

nur iii Anmerkaugeo gegeben). Nach einer Er-

örtorong Ober *reMnt»n' nad al^kniteten'

Verhaistaram (Xin- ans Itm-, utiff- ans iQiß-, Xv-

ans Xv-, da(t- ans <Jf(>-, lourt- ans iqtn- u. 9. w.)

folgen in den §§ t>3~ü5 der 'Aor. II mit Flexiouä-

okal', *Aor. I Pnss. n. Fat. I Poas., *Aor. II IViss.

n. Fnt. II Pass.' Nachdem dann in § fit! die

Reduplikation l»ehandelt ist, folgen im !^ (w

dos Perf. Med. od. Pos», u. Fat. III, im § (>ä das

Per£ II Aei {ninhffu o. a., nod mit Verftndening

des Stammvokals: itifr^Xa u. u.). im § (üj das Perf.

I .\et. ('ültere Bildaug': xfxotfit, tiiax» u. a.,

'jüngere und häufiger vorkommende Uilduug': mitx),

endlich bringt g 70 eine *Üb«nidit fiber die

Fonnna der ersten Tlanptkoiijiigation'. eine Anf-

zählnug aller Formen aümtlicher Synteme von

tQinm, im 'zweiten Perfekfejatem' ergänzt durch

nitpifpa a. s. w.

Kntsjirf(-Iiptifl wird Ix'i iIit zweiten Ilanpt-

konjugation zunächst die Flexion des 'Präsens

ohne Flexionsrokar bebandelt, aber nur an den

beiden StKnimen »tfrä- and iuxvS-, wSbrend

ii^^lit, liifti, didofii betriii'lttÜih später, in g 87,

unter der 'nuregelmälsigen Flexiou' zwischen

rnfftat und tifif folgen, sodann folgt das Paradigma

des Aor. Ii Act. etf-^ dos des Aor. II med. ngta-,

endlich des Perf I .^ct. ^ffrtyx-: darauf die For-

niatiuu derselben Systeme. — Später folgen Ver-

zeichnisse von 'regelmälisigeren (warum Kouipa-

xatir?) Verben mit ersten'« danaeh *mit «weiten

Systemen* dann die Tun sclninCsigkeiten, wieder

gesondert in 'unregi-lmälsigo Flexion' ['filfi,

d^doiKtt) nnd *anregelmSr!<ige Formation' in fol-

genden Hanptali-fliiiitten: W-rlm mit dem ur^

prnnglichen Kenuluut j^. Forma iuu n)ir Kenulaut

2i (darunter aaeh äfttftfym'fn , x^Qttmut u. a.,

Xgdm, xciÜB», K^iW« f$lintf rfXiot), seltenere Ge-

stalten des Veibabtammes, sekandftre Stimme,

selt«nore Bildungen des Priis., Vereinigung nicht

verwandter .'^tämme: also auch hier ganz eigeu-

artigc Anordnung und Verteilung des Stoffes.

Von dem gewAfanliohen Verfiibren, neben der
Flexion zugleich die Formation zu lehren, l>e-

Iiunptet der Verf, dal's es aufser der Sehwieri»»-

keit für den Antauger 'den Ubelstand mit sich

bringe, dab der anberordentUoh wiehtige Aor. Ih
ohne den die LektQre eines Originaltextes nicht

mSglicli ist, erst verhältuismäfsig spät zur Be-

liauillnug gelangt'. Aber man hat doch auch

bisher sehen im AnsehlnA an manebe Elenientar-

büeher die einzelnen Tempora nicht in der Reihen-

folge behandelt, wie sie in einer vollstäntligeu

Tabelle zu stehen pflegen, sondern je nach ihrer

Wichtigkeit Ar die Toxsolegende LdctOre; man
konnte auch bisher — ohne Trennung der Flexiou

von der Formation — schon den Aor. II früher

durchnehmen als z. B. die Futura oder die Per-

fbkta. Abo ans diesem Omnde kann ieh die

hier vorgenommene Trennnng nicht gerade für

nötig halten; clicusuwcuig habe ich gemerkt,

'dalä die gleielueitigc Erlernung der Flexiou uud

Formation f8r den Anfanger sehr sehwietig ist'.

Zu (i'unstcn seiner Behandlung sagt dann der

Verf. einmal, dafs dadurch 'erfahrnngsmäfsig die

Uesetee der Flexion und der Formation, weil die

Anfinerksamkeit des Lernenden ja nar anf einen

Punkt gerichtet ist, sicherer erlernt werden'. Ha

muls ich dem Verf die Verantwortung für den

Komparativ •sicherer" überlassen, gegen den Po-

sitiv würde ieh nicht« einanwenden haben, wenn«

gleich mir ja keine 'Erfahniii'^" i;i;t (li'>üer I'nter-

richtäweise zu Gel)otc steht; doch fürchte ich, dal*«

bei ihr der Schüler von dem Sjstem des grie-

ehisehen Verbann im ganzen schwerer eine klare

Vor-tciluiig Ix'kommt, als bei der gewöhnlichen

Art, 'neben der.Vbwaudeluug der einzelnen Formen-

reihen sofort ihre Bildung' zu lehren nnd die ein-

zelnen Verbalkbsaen zn nnterscheiden. Gcwib

ist aber, wie der Xcrf. ferner bemerkt, "diese

Einrichtung auch für den induktiven Unterricht

von der gröbten Bedentnng', weil dem SehBler

nach Erlemnng der Flexion des Präs. auf m

"sämtliche Fntiirformen nnd die mit Flexionsvoka!

gebildeten Aoristi II verständlich sind', und er,

sobald «r aneh noch den Aor. I kenneu gelernt

hat, *sam Vsntindnis eines, von sonstigen Verbal-

formen gereinigten, ( >r)<4inaHfXto- Ki-filn^t ist'.

Dies bezweifele ich durchaus nicht, glaube indes

— freilich nur ans Theorie — daft aneh dies ohne

jene Trennung zu erreichen ist.

Üoeb aneh bei solchen Bedenken erkenne ich
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die paiize RclKHüilimg der Konjugation in vor-
(

liegeudeiu liucbe gerade ilirer EigeuArt wegeu t

als eiue hSehai lehrreiche an nnd halte Damentiich

ihretwegm das Werk für eiiio höchst wertvoll«

Bereieherong unserer 8chHl>>iioiii>rlitteratar.

(Schluf« folgt.;

Karl Becker, Die Ilatiplregolii ilrr Intoini^t hen

SyiiUx. Duisburg, Joh. Kwicii. ISUa. 24 S.

In knappster uiul lii'sliinintesU'r Form hat

Vort". anf 'I\ Scitvn sämtliche Kegrhi der Khsiis-

uud Modiiälehrc znaammengestellt und damit für

Schüler der Real-Ojrmnasieii, an deren Kenniais^e

in der latetniMchen OnunniaUk heutzutage nur

ganz geriuge Auforderungen gestellt werden

kuunen, ein recht brauchbares Hilfebock ge-

lehrieheD. Für GymnaEiasten dürfte das Baeh

hei seiner grofsen Kürze weniger geeignet sein:

Schiilem, die bin in die lii'iplj.sten Klassen Cber-

setsuDgen aas dem Deutschen iua Lateinische au-

suFert^gen haben, mnA ein Lehrbneh za Gehoto

stehen, ans welchem sie sieh aneh liher Einsel-

heiten unterrichten können.

Berlin. A. Eeeksey.

Asjuiij;« aas ZeiUtchriften.

Mitteilungen des arehiolotrisclien Instituts.

Athenische Abteilung. XVIII, -2.

S. 74— liU. Alfr. Brückner iiml Erich rcrnice,

Ein attischer Friedhof. I. Im Jahre 1891 deckte die

griechische Gcnerale|ihorie nordöstlich vom Dipjion

dicht vor der thcmistokicischcn Stadtmauer ein weites

GrÄbcrfi'ld anf: über "230 Grillier wunleii blols^Mlef;!;

19 ans der Dipylonzeit, die abrigeu. voq den obereteu

5—10 abgesehen, aus dem 6. bis 4. Jahrhundert t. Chr.

Auf (lers< l!irti ^tellr i-t im Laufe der Zelten immer von

neuem hegraLen worden: man rilnmte, was hinderlich

war, beiseite und siluberte die Stelle fflr ihren neuen

Iksit7er. II. Verzeichnis der Dipylongräber. Unter

den Beigaben sind henor/uheben die 1 ,80 m hohe Yase

au8 dem I. Grabe, die gröfste aller bisher gefnmleiieu

Dipylouva&eii mit Darstellung eines kolossalen Leichen-

wagens, anf welchem sldi anfter der Totenbahre
auch noch die n;\c!isfcn .\n.L'eliftrigr'n betlmli ii, frrner

ein mit Hirschen und Itaubticrcn verziertes (iiiliiiliadem

nnd G Frauentigürchcn ans Elfenbein. III. Zur Er-

läuterung der Gräberfunde der geometrischen Epoche.

Gegen LOschcke u. a. mnls betont werden, dafs das

Ende der attischen DipyloDkultnr (ihcr das 7. .Talirh.

hinausreicbt. Die Beerdigung war in dieser Epoche
weitaas HbKeber als die Verbrennunir: die Leiche wurde
cntweiler in einem Pithos gcbortrru oder in einem

Scbachtffrahe heigesetzt. Die (irahstclle war nicht

durch einen Tymbos gekennzeichnet, Ron^lern imGegSH-
teil durcli eine Grube, in welche die (irabvsse ge-

Stettt wurde, die die Totenspenden aufnahm, m

weh hem Zweck ihr Boden durchbohrt war. IV. Spatere

Gräber, vornehndich des 5. nnd 4. .lahrh.: 1. Rrand-

u;rabiT; die IjOidie wur.lr •iitwnliT in dein Grabe

selbst oder auf einem besonderen Uraudplatz beim Fried-

hofe veihraaBt. 2. Destattuagsgriber: teils Schaehtr

grülM'i-, teils 8lf!ge ans Thon oder Stein, lieschreihnng

einzeln. 1 GrBber. — S. I!f2—I'.t8 publiziert O. Kern
einen atiisclKu Stein des II. .falirh. n. Chr. mit ebien

Urakcl des deipbiscbeo Apollo, in welchem die Athener

aufgefordert werden, der /ttjui^ir^q XXoir^ tlio vorent-

haltenen .\bgaben zu cntridilen. - 19y l'Ü5.

W. Dörpfeld, Die neuen Ausgi-abungeu in Troja.

Die im Frahling d. J. anf Kosten von Praa SrhUemann
tiiitiTnoimncuen Ansjrrahun^'en haben zu seJir wichtigen

Ilc^uliaten ^eflUirt: iiii lit die '2., sondern die (>. Schicht

erweist sieh als die der homerischen Stadt, sie wird

durch die daselbst gefundenen Vaaon njkenuwheu
Stils in dieselbe Zeit wie die Burgen toh "hiyns und
Mykcnc gewiese:). Sieben Gehiiudc sind bereits auf-

gedeckt, darunter ein dem Tempel von Neandreia

Ähnlicher Bait, femer eine stattliche Festnngsmauer

mit gewaltigen Tnrm; aiicli von einer zugclu"irigen

Untei-stadl haben sieh Spuren gefunden. Durch diese

Datierung wird jetzt die 2. Scliicht bis ins .1. .lahr-

tauseud v. Chr. binaufgcrackt, und die 1. Schicht

mnfs noch ganz bedeutend ititer sein; ans so ftüher

Zeit haben \\\\- in Europa keine auch nur ann.lliernd

gleichaltnge .Vnlage aufzuweisen. — S. 20ü f. vcr-

nffentlicbt G. Weber 5 grierbbehe lasebriftea aus
Snd Phrjfrien, S. 208 f. Alfr. Kurte 4 Grabsteine a»S
Marathon uud Salamis, S. l'O!) f. Alfr. Hrilckner
einen Uoros aus Kephalc {ß^g itfiivovg Utfuodtvfi

Ketf-ttX^9ev)i Kephalo bat seinen Namen von seiner

Lage anfeinem Bergsattel. — S. SIS—224. Funde:
Theater in Met;alo;ii)li<: Tenipel der Desixiina in I.y-

knsura mit Bildwerken des Uamupboon aus dem II. oder

I. .lahrh. v. Chr.; Tiieater in Delos; Wasserieitung

des l'olykrates in Sawos. Hei der alten Stadt wurde
der Torso einer archaischen Apollofigur gefunden mit
der tnsohrift .^Uwaot nS» U^eiiisM.

Arehftologisches Jahrbuch. VlII, 2.

S. Gl— 9.3. \. Körte, .\rchilologische Studien

zur alten Komtklie. I)ie unteritalischen Phlyaken*

Vasen dürfen nicht ohne weiteres zur EriMmtnis
des KoBtttms der aristoidianischen Komödie verwertet

werden. Aber eine l'ntersuchung der Monumente
(all. Terrakotten und einer alt. Vase in I'ctersbnrg)

und verschiedene Arislopbanes- Stellen ergeben, dafs

die Tracht der alten KomSdie mit der der Pfdjrahen

im wesentliihen (Ibereinsfimmt : sie teilt«' mit dieser

den ledernen Phallos, die Anspolsteruug des Bauches

und das Trieei. Diese Tracht stammt aus dem Pelo-

ponnes, wo man bakchischc Dämonen in solchem

Kostüm darstellte, vgl. die korinth. Vase, Aunah 1885
tav. 1>. S, n.S— lO."!. Friede. Hanser, Eine tyr-

rbenische Amphora der Sammlung Bourguignon aus

OnrietO! auf der Vorderseite die Opferung der Poly-

1 xcna dnrcb Neoptolemos. Polyxcna liegt tot Uber di-m

xt fifioi des Acliiilcus, links Apollon und Artemis, rechts

Meoptolemos sein Gespann besteigend (Tafel I). Die

sog. ntyrrhen. Amphoren zeigen sowohl zur korinthi-

schen wie zur chalUdiechen Vasenmalerei Beziehungen;
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die YorbilUcr kamen aus Kleina»ien Ub«r Cbalkis und

BoiotimiMeliAthMi.— S.104—118. Ernst Kvbaert,
Uutoritalisdie Nokyicn, deutet eine Iti^liov unorklSrtc

Srenc apulischn- Uiiterwolt> Vasen (Wiener Vorlepebl.

E) auf Orpheus, lier als Stifter der Mysterien für die

durcb seioc Wetlien ü«läuterteu bei Persepbooe nin

ein seliges Txnben bittet. — 8. 113—117. A1fi«d

Gercke, Vnln<!ratus defiiiens, erläutert ilie Niiliz 1»'!

riinius S.U. 34, 74: *Cretilas (fecit) vubierntum üeli-

cientem, in qno possit intelkgi, qaantum restet aniinae'

iiinl ]i()leniisiort gop;cii SU, Arch. Jahrbuch VII 185,

der dieselbe mit einem Voseobild kombiniert liattc.

Arehaolopiselier Anzeijrcr. 1893,2.
S. .'^•1 .^iTj. .lalircübericbl über die Thätigkcit des

Arch&olog. Instituts. — S. 55 ff. Gymnasialuuterricbt

und Pliilologric (ober die arehSo). Knrse fttr Gymnasial*

lebrer in nurlin. rtonii, 'Miliirlien und Dresden). —
S. 57 ff. riiilologenversaninilung in Wien. — ?. 63

—

72. Sitznnftsberichte der Berliner Ardi. Gesellsrhaft.

— S. 71— 102. Erwerbungen des Herliner Museums
1892; gnifscr Marniorlöwo aus Vi^nnovo bei Venedig

grofsc weibliche Gcwandstatn»! vom Stil der Parthenon-

giebelfigaren, zwei Reliefs mit TüDzcrin (att., 1 . Hälfte

des T. Jahrh.), MaTnorrelief des IT. Jahrb. ans Athen,

VaB«ii, Terrakotten, Rron/en, geschnitteae steine. —
8. 105—123. Bibliographie.

The Classical Review VII (!, .Juni 1893.

S. 243—245. A. h. Crawley will in dem Mythus

Toro Aufenthalte de« Aebllleas aaf Slcyros f^sse
Gebräuche (rkiiiiien, die M-rscliirdenc wilde Viilker

an mauubar werdenden Knaben \oiiielinien. - JS. 245

bebandelt F. W. Hall die <Ti'/iy im grierhisehcn Rei ht.

— S. 24.0 f. erweist E. J. Ghinnock aus den (Quellen,

dafs Alexander der GroTse in Alexandria begraben

worden ist. — S. 246— 24 8 ln-^priilil ('.Taylor das

Verbältais 2wisclion Joslinus Martyr und dem
PetnueTansdiom. — S. 348 verteidigt M. Ii Earle
bei Soph. Ofd. Tijr. 69,') die Lesart (ictXftovfSav. —
S. 249 f. T. G. Tu Oker liest Eurip. //)/-. Aul. 265

%itt Kmüimnktg, avvdmotoq uv, 448 f. tü dt

jrfvyaftfi tfimp
\

unoQva Tcrrra, 498 ^utifuiwy

fUy* Itttt 00* , 149 ff. »X^f>QOif (T t.^oQfioig
\

rStj

)' f"»' noftTJali; (trit^nt^;,
\
nd/.ir fhf' ÖQiiäy nudt-

XaXlyoti^ »li.j 57.'^ r) ftikii, ü Jidoig, iaifa av y' %
tnr., 794 «Mi tforX" ^yiitda, 888 otä^putf t* iSfün*,

978 urfi^ ii'öfl^z tiov ifavXiuaifit y/tQH'; — S.

251. Kurze Uejdik von II. JÜchards betreffend eine

Antriebt Stewarts in dessen Awif.« oh Üif .Wx)-

maclteau £thie$i 8. Wochenschr. Ko. 32/33 S. 895 f.

— S. 251—i54 setzt H. Richards seine kritischen

Bemerkungen zu lial. Jiep fort; s. Wochen^ hr. 1893

Ä'o. 25 S. 69». (Forts, folgt.) — S, 2t)0 f. W. R.

llardie ?erficbt gegen ThompiMi and Dann (s.

Wocbet!- ',; ls!<:? No. .12 rsS S. 895) di«»lto Auffassung

des ga lila III 1)1 so hell Metrums nislonici a minore. -
j

S. 28.'i f. Archäologiseher Monatsbericht von

U. Ü. Walters. Deutschland: In Kcgensburg
fiind sich ein Paar römischer Beinschienen mit der

liis.bria L. VET. COH. III, I!U. und ein üruehstBck

I.IUU8 Helmes. — Italien: Funde von Munnursknlp-

inreo aaf dem Palatin and von etraskiscben Gold-

Schmiedearbeiten in Vetulouia. — Griechcnlaud:
Attsgrabangen in Delphi (Scbtttihaos der AtinoerX
Baggerfunde bei EobOa tGrabstdeo, ICannorstatvette

eines Kindes mit Schofshnnd).

Atbcnaeum 3t40. 3442.

8 456. Nekrolog anf U. Sanppe. — S. 450 f.

.1. .\rfhur R. Murro berichtet tlber die von Uowinski

an der ötiilte iles alten Dodeu in Münten' irro unter-

nommenen Ausgrabungen. Aufser einer s hMi II Basi-

lika mit einer grofsen Inschrift am Ardiilrav sind awei

kleinere Tempel nnd ein grofser Teil der Stadt frei-

gelegt. Sehr irering sind die Beste römischer Kultur

im östlichen Teile des Hochlandes. - 3442 S. 527.

In Docica wurde sodann ein römisches Haus, ferner in

der Fluchtlinie der Basilika nnd des Forums eine

.\rt Porticus mit einer Reihe kleiner llinterzimmer,

gegenüber auf einem IKigcl starke Fundamente eines

umfoogreicben Gebendes gefunden. — S. 527. Aaf
der Insel Salamis worden mehrere sehr alte Gmber
entdeckt, von denen man annimmt, dafs sie den in

der Schlacht bei i^alumis gefallenen griechischen

Kiimpfcrn gehören. Kawadias ist im B^prHh, die

Sache genauer an nntersachen.

Zeitschrift fnr die östcrreiehischeo Gynnasian
XXXXIV 6, .luli 1893.

S. 481—484. Begriifsungsredo des Österreich.

Ministers für Kultus und r!ilerri< ht, Freiherm von
Gautsch in der Eröffnun^'s-iizuni,' der 42. I'hilo-

logcu-Versammlung in Wien — S. 484 - .'»02.

FcHire<lp des ersten Vorsitzenden dieser Versamm-
lang, W. von Härtel, aar Entballnng des Denk-
mals des .Ministors (Jrafen Tliun-Iinlienstein, des

Rcorffanisators iii;r osterreicbiscben Univerhitiitcn und
höheren Schulen, nnd seiner Berater Frana Exoer
und Hermann Benitz.

Rezensions- Verzeiebni.s philol. Schriften.

IJamberg, .V. v., Ijriccliischc Syntax, 22. Aufl.:

Zöd. 44, 6 S. 523 f. VoTerloderter Abdroek der

20. Auti. F. Jflolz.

Beck,J.W.. Studie Gclliana et Pliniana: BpfiW.
4U S. 1 262 12 .4. Die Methode des Verikssers wird

bekämpft von G. Gütz,

Bender, Hern., Rom nnd ritmiaebes lieben im
Altertnn: /»C 37 S. 1316 f. Kaverllssige aad iater^

essante Schilderungen. A. H.

Bischof f, Erich, Prolegoniena zum sogenannten

Dionysius Cato: LC. 37 S. 1312. Die deutsrJie Über»
Setzung dieser lateinischen Dissertation Ist vollaaf

gerecht ferlii,'!. //. //.

Buldermann, P. M., Studia Euciauea: NpkJi.
20 S. 3 1 0-3 1 3. Eine ftufserst interessante Abhandlang.

liruchmann, ('. F. II., Epitheta deoruni, luae

apud poetas Graecos legnntur: BphW. 40 S. i.' >

1270. Sorgfältig, aber die ganze Anlage erweckt
gewichtige Bedenken. O. Jmten.

Caner, I'., Wort- nnd Gedankenspiele in den Oden
de» lloraz: //»V. iHjU. S. I3>-I34. Vielleiebt

o(k zu tcharfeinnig. CinqHim,
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Cicero Iiis <le iniperio Cn. Funiixti. In Catilinam

or. 1. Rezcnsionc e note dül Turri: Bio. di JU, XXII
S. 152-153. Findet wenig BeiftlL

Convbcnro, Fr. C, A collaHon wftli tbe andent

Aniu'iiiaii versioiis of tlio Greek toxt of Ari!ito(lL>\ :

Categories, de iiiterpretatioue, de inuudo, de virtuti-

boB, and of Ätrpltyy** IntradiMlfa» Amwd. Oxon.

1, VI: Bph W. 40 S. 1254-1357. Sehr dankennrart.
/'";•. SiWDtilil.

Curti, Yincenzo, teogonia di Mngeo: DLX.
30 S. 1130. Imgumn aoerknimend besprochen von

0. Kern.
DaiiiL-läsun, D. .\., De voce ai^r,6g i[iiacslio

ctymologica: ßphW. 40 S. 1271 f. Methodisch und

gdshrt; der Uer atfttaiwte Lantwandel Ton a zu m
vor C bedarf noch weiterer Uotemcbnny. C'Ar.

Bartholomtte.

Dupuis, Thcrtii ilc Smvnie, philosophc platonicit'n

:

Rn-. des et. gr. VI ( 1 893) S. XVIU f. SorgflUtig her

gestellter Text, tOchliRP Obersetzong. P. Qirard.

Klt. r, A., Cnoniica: TliLZ. 20 S. 492-494.

Wichtiger Beitrag für die Beurteilung der christlichen

Bearbeitnng heidnischer Schriften. P. fVmtiland.

Ficker, Stmlicn zur Hippolytfrage: LC. 37

S. 1297 f. Vlui illkotnini-ner IJeifraff zur I-tisimg

der vorlic>;entlen I'ihM, !ih , (i. Kr.

Gabler» U., Krythrae: ZöO. 44, 6 S. 529 f. In

jeder Benehtrag anerkennenswert V. ThvmKer.

Goumy. VA
,

L<-- liphU'. 10 S I'JG4-

13G6. Schrift eines goisttx'iuhen Munnes, die über

nanebea Unzntreffondo enthilt. (Es sind Essais Ober

Plautus, Tcrcnz, Cicero, Lucrcz, Oatnll, CkMsar, Sallnst;

Ver^'il, Iloniz.) //. lienihr.

Ilorare, OJis uml ( pDdes, transl. by Stfphtn <lr

Vere: Acad. 1 114 & 205 f. Im ganzen wohlgclungen.

Inscriptionos Iiatinae aelectae ed. H. Dettau.

V(d. I: /(•»«'. di fil. XXII, l-S, S. 120-122. Für Vor-

geschrittenere brauchbarer als für Anfltnger. J'J.

Ferrero.

Kotvrov iö>v fuO-' 'Ofnigoy Xoyot. Qninti
Sniyrunci Posthnmcricorum libri XIV. Rccognovit

!. Zimmermanu: SpliR. 20 S. 307-309. Hill

im Vergleich niit dem früheren vielfach Terbcsserter

Text. J. SHtler.

Köpkc, I!., Aiif^,'a1irn zum rbersctzen ins Latein.

fUr Obersckuuda mul l'rima. 3. AuH.. bearbeitet von

H. Kehr: NplJi. 20 S 319 r. Zur Benntaung sehr

empfohlen von 0. W'ackennmi».

Kunze, J., Das neu auf^'cfnndcue BnichstQck des

retrusevanneliuiiis: T/i/.Z. 20 S. 498-500. Kine

frisch und klar geschriebene Wiedergabo des ersten

Eindruckes. H. v. Sehuberi.

I.iidiMvifr, Auf., (^iioniodo I'liniiis maior, Scmia
pbilobuplius, (Jiirtius Kufus, (juintiiianus, Taeitu»,

PliniOB minor parliculu quiilem usi sint I: ZüG. 44,

6 S. 566. Far die historische Grammatik Ton nn-

zweifelhaftem Werte. ./. Gollintf.

Lundborg, M., Dct l'i'liiisevangcliet: ThLZ in

S. 500 f. Enthalt eine Ueihc guter kritiBcher Be-

mmkungen. //. 9. Sekubtrt.

Megalupulis: Kxcavalioiis at M. 1890-1891.

(Thu huciety for the promotiun of hellcuic studies^

Sttpplementarjr papers, No. 1. bj E. A. Oardner,

W. Loring, G. C. Richard», W. ./. Woodhoute and

R. W. SehuUz): Satr. 1977 f. Wird mit hoher An
erkenoang besproehen, doch stimmt der Ref. in der

Kontroverse swischen Oardner and Oörpfdd den
letzteren bei. — D«SS.: AÜUß. S44S 8. 5SSf. HOchst

dankenswert.

Mnrr, Joe.. Die Gottholt der Griechen al8Mattir>

macht: 44, 6 S. 530-532. Eine unerfreuliihe

Erscheinung ohne wissenschaftlichen Wert. .1 . Zir»gerle.

Norden, E., Beiträge zur Uescliiolite der griedi.

Philoeophie: TkLZ. 20 8. 4S9-493. Eine Wideriegong
Ton BemafB Kritik der henWtiselMin Briefe. P.

Wendlaud.

Panzer, J., De mj thographo Uomerico restituendo

DLZ. 86 S. 1181. Diese Prolegomai» m der be*

absichtigten Ausgabe der soi;. unofSm sind eine

erfreuliche Probe. W. hmiK ru-nhr.

Piaton, Apologie untl Kriton filr den Seiinigcbr.

von Ed. GoeUl, 2. Aufl.: ßpit IV. 40 S. 1253 f. Mit

der Einrichtung ist O. Apnt wenig einverstanden.

Pridik, A., De Ci i iiisiilae rebus: Ost. fAtlera-

ttirbL 16 S. 496. Anerkennend; doch sei der Ans-

(kn gegen Demosthenoa nicht 10 bilHgon. tt. Bohatta,
RaiL't, <1., La I-ydie et Ic mnnde grec an tcmps

des Mernjuadcb: Ree' d>t ,1 </r.VI(1893j S. XV-XVlü.
Vorzikglicho^ gevis.senliaftc Arbeit mit üairbenprächtigen

Schildenngen. P. Qirard.

RoenstToem, Tb. O. J., Ifetri Torgdiaiii neeniio:

IF 40 8. 1260 f. Efaiige Beriehtignngen giebt

L. Moeller.

Schmidt, O. E., Der Briefwechsel dea Otcoo:

DLZ. 36 S. 1132. Schmidts Ergebnisse werden

inamlic AliMmiiMting erfahren; doch hat er eine er-

neute und bedeutende Anregung gegeben; Stirukojtfs

Verdienste luit er nicht offen genug anerkannt. Th,

SdiitAe.

Schön. G., kaiiif iliiiischc Verzeichnis der

römischen Triumphe: BpkW. 40 S. 1267 f. Sehr

dankenswert, .hh. Schmidt.

Seyffcrl-v. Rainlierg, Übungsbuch zum (her-

setzen ins (o i. ehischc I: ZöG. 44, G S. 524. F. Stolz

verweist auf si ine Besprechungen früherer AuHagcn.

Stocchi, G., Aulo Gabinio e i snoi prucessi:

DLZ. 86 8. 1 1S7. Trotz erhebUdier MSngd wogen

der genauen Kenntnis drr ciccrnnisehen SpracIlO nnd

anderer Vorzüge bcacliteuswert. Ii'. !>ulliiu.

Strickland, G., I4k questiouo Onierica; HphW.
40 S. 1249-1253. Nur fät die erste Einfabning und

nur mit Vorsicht zu brauchen. R. J'eppmüUer.

Taeili Ann. I V 1 ed. Neme(h>/: BphW,4ß
S. 1261 f. Die Toxtgestaltung ist gar zu konserraliT.

K. Nitauqftr.

Thcokritus, Binn and Moschus, remlen-d into

Kiiglish prose by A. /,«»«/: AVr. »7. i/r. \\ (1h9:1)

S. 315. Poetibili uml treu, aber, besonders in der

Einleitung Qber das lieben Xbeokrits, ein wenig di-

lettantisch. AHtf. Michel

'Ihn III HS, Karl, Mclifo von Sanles . . . .: LC. 37

ä. r2ü9. Flcifsig, aber etwas zu breit uud wortreich.

C. W-H.
Thomas, K., Theodor von Studion und sein Zeit-

alter: lipUW. S. 1257-1260. Fleilsig uud im

gamen amsicbtig. Einxelne VoradiOD bor. H. QtUtr.

Digitized by Google
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Thakjrdides Ub. VU VIII orki. von Bö/utt«,

4. Ait6. von mdmmm ZöQ. 44 6 8. 505 f. Ist auf

den gr^cnw artigen Staod der Fonebang erboben.

5. Kulvika.

WsKner, Jos., Realien ilos griediisoben Altcr-

tiin«, f. d. Scbiilgebr.: BphW. AQ S. 1270 f. Klar

md flbersic)itli(-h, wenn aach nicht ohne TerMbeo.

M. ZoAler.

Weckleiu, N., Über Tbcmistoklos und die Schlacht

bei SabiBis: BpkW. 40 8. IS68. Dnreb die wert^

volle Abbandliini; (rowinnt die Schlacht ein gaOB aaderes

Aoasehcu, als i'u: hishcr Robabt. IJolm.

Wipprerlit, Fiid., ijuuostiones Palaephateae: Ree.

dt» k. jfr.Sl (1893) S. 31G. Ein aorgOltiger Venocb,
die Zeit des Palaephatus m bestimmen, der den Verl
als kiliiftii^LMi IIt'rausf;i

geeignet erscheiuen iöTst. Th. Jieinacii.

XeDopbott, L*BeoBomico riTednto sopra duu
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Herren \\:rfas!«T vni Pfirrniiirii':. I »is.Mrtiitioiien und sMii-iiifftn Oelpgenlit"if<M Ijrirt« ii werdoii j{«bcteii,

Kexeiisionsexciuplare au ItUaertner» Verlag^buciibandlung, lierliuSW., ävbtineberjfer«tr. 2ti,eiu««adea zuwolleu

ntcen, läfst sich mit der Antonchtft der Epi-

gramme iiieht gut operieren, wt* sieh z. B. ücbou

an den Theokrit Kugesohriebenen seigt. Ks ist auch
die MSglichkeit nioht MttgewbloBMii, dkft tan «n-

ge)»H('h (iiigicrtfs nmliepii^fraiuin ndnr 'opideikti-

sches' lAvai^utt*6v ttcblieislioh doch ein mal auf

«nem Stoin gefangen wird. Daher gilt auch hier

dasselbe wie für die Theognis-SaiDmlaDg; es gehört

zifMiilirli viel Kühnheit dazn, huh solchen hetero-

genen Trümmern der Ühorlieferang äcblüBs« auf

die Gesamtheit der lOpigramnie xd neben. —

•

Aüklepiades (S. 95) nannte die von Homer ViiRnlf-

duif genannte Stuilt ^nXfjdtin'. Stec^kt darin viel-

leicht die Lö»uug des Griphuu \4a*lijntä6^'

St*$)Maq^ Steht der Stptof bei Nikiofi (.^nthol.

Pal. IX 31 't, R. S. 12')) in irgend welcher Be-
zielmn'^ -m ilein von Theokrit XIV .'i;! erwähnten?

Das Grabepigraium (Kaibel 7Si, lioffmann Sjrlloge

ifo. 147), welches R. 8. 129 naieh den Tenohiedeo-

sten Vorlogen (welchen?) wandeclieh smsammen-
gestHm]iert nen-it. ist in der erstoii Hiilff«« wohl

eigene«) Fabrikat deä VerHifexes; dagegen dürften

die naohfolgendMi gnten Trochäen Citot seta. FSr
Ref. ist Theokrit ein geborener Koot; duMM
können mich Ifeitz-enHieins Memerknngon (S. 131,

Aum. 2) nicht irre machen; auch Heroudaa weist

auf Kos hin. Das schlierst aber nicht aas, dals

er einen grofsen Teil seines späteren I^ebens, Obw
das wir so gut wie nichts wissen, in Sixilien zn-

B. BeftMMtsItt, Epigramm and Skolion. (SeUarii.)

Im Znsammenbaiige hiermit geht R. S. 121

auf die Kntwicklnng der Epigramme im 3. .lidir-

bnndert ein; er untenicheidet eine donsche und

eine ionische Richtung; in der ervteren ist der

Zusammenhang mit der eigentlichen Lyrik noch

föhlbiir; die ionische, deren Kaiiptvertreter Askle-

piades ist, verweist uns überall in ihren Stoffen

anf die grofie Elegie. Darauf folgt «ne Charak-

teristik der eunelnen Dichter, deren Zeit K. ge-

nauer 7.\\ bestimmen sucht. Zur peloponne8i»clien

Schule gehören Anyte (um 3(X) v. Chr.), die

Hanptrertreterin «ner 'bukolischen' Dichtung im

Pel()i>onnc9, und ihre nächsten Schüler Mnasalkiui

und Nikias, Mniro. Taniithilos, l'liaeniiDS, >^innas,

Thcükrit und sein Kreis (von Auj'te beeintlulst^,

Leonidas Ton Tsrent und s«ne üHesten Nach-

ahmer Phalaikos nnd Rhianos, Nossis von Lokroi,

DamagetüH (ca. 220) n it.; ztir ionischen aufser

ihrem Haupt Asklepiades von äamos unter anderen

Kallimachos, Poseidippos, Droskorides (awette

Hälfte des 8. Jahrh.i. .Mir Aiiti|iati-r von Sidon,

dem Zeitgenossen Nikani]or>, lngiunt eine neue

Entwicklung, wobei die Paraphrase früheren IStoiies

nnd rhetorischer Wortjimnk Qberwiegt. — Nur
weniges sei hierzu bemerkt. Solange wir keine

kritische Ausgabe der Antbologia Palatiaa be-
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gebracbt hat und dort auch gestorbeu ist. Der

Amdmck i^vtir^ novm iMweiat nichts tlafSr od«r

dagegen; nftdi Reitzenst«in9 AnH'is~uii<; tnuPHte

er dii- 'iiiolitsyrukusjiuische' TlM^il hezi-it-hiien ; i

aber ist deoa bukoUach (Tbeokriteisch) und syra-

IniflBiiiKh oder riiiliMh d«Me1b«? In Arkadien

und Kos gab m gleicbfall.H 'bukolintdie Musen'. —
Wie V. Wilamowitz (Kiiripidos Herakles I 71) in

l'raxilla, ho hat K. (8. 1-12) ia Nüsain eiue Hetäre

entdeckt. Seine Amf&hmngen erhftlten eine in-

teressante lilustratlou durch die von K l'i'rnifc

(Mitt«'il. d.'s atlien. Instituts Bd. XVIII, IS'.tH.

Ö. IG, 2) vcrütfeatlichte und vou E. Maails (ebd.

SL 21—26) besproohene HetilTeninsehrift mm Pa-

rikia, welche, wohl noch ana TorchriaUidier Zeit

tammend, «-in Nainensverxeichnis von eiueiu

Helib>euthiaäOä enthält, aud woriu vuu einer

Kollekte mr Heretellang der Qoelle, des Altars

uud Thalanios der Aphroditfi Oiaifm die IN clc

ist (vgl. dazu .\thcnuuw XIII r)8;ld, Kalliuiacli.

Epigr. 40= A. R VII 728, wo aber Ys. 3 nicht

der Name der Nossie htneinznkorrigioren ist,

V 234). - Anthol. Pal. VII 452 (R. 8. 149) ist

Vs, 1 überliefert [iiiiir- fußorXoio . . . nivMutt',

was gewöhnlich iu iiytftoyn; geändert wird, scIiwlt-

lieh dem griechischen Spraohgefthl gemiA; iek

vermag nicht einzusebeu, wc?<lialb man nicht

fiyij'ri t'
(' fu\i(U'Äoto korrigiert liat. Dsus Verhält-

nis des Kaliiuiacbos zu Askleitiades wird S. l.')*J ff.

belenehtet Die Autorschaft des ^gmmoie A. P.

V 202 UmtXtjniiithv /' noandlnTJov, wo R. S. 00/97

I'oseidipp mit Recht als Verfan-ser vermutet, cr-

leiligt definitiv der Vergleich von W. 4 uiit Kaili-

maehoB Layftcr. Pallad. Vs. 2, was R. entgai^ea

zu Kein nclii int Der Kriäuterung de^ .\ratoi.sclien

Kpigranun.. A. 1'. XII 12i) (S. 172 ff.) kann Ref.

im allgenieineu zustiiuuieu; aber da^s Kalliuiachus

B Aristis sein soll (nach der Verrontang von Ed.

Schwartz, R. S. 174 Auni., S. 2:}« Anni. 1). will

mir nicht recht einlencliten; ich »ehe keine Mög-

lichkeit, deu ehemaligen Öchulinoister von Kleiisin

mit Kos in Benehme; sQ bringen (veiKl. diese

Wocheuschr. IS!i;i No. 48 Sp. i:i2()).

Das friili/eitige Cliergreifeu des Kpigramms in

die Bukolik zeigt, dal» die Streitlieder der Hirten

in der alteren BnkoUk nicht in das Hirteolebeu

Einbli(-k gewähren, eondem die poetische tJclage-

nnterhaltung eines Dichterkreiso: widerspiegeln,

wie der platouische Dialog die goeiiigo l'nter-

baltnng der Philosophen oder Rhetoren (S. 192).

Die« wird in Kap. IV auseinandcrge- t/t und zu-

uächst die Daphnissjige zerglietlert. S. 203 ff.

tiudet Ref. eiue erfreuliche Bestätigung der von

1276

ihm zuerst 188ti aosgesprocheueu Ausich t von

dem orphiseben EÜnflals anf die Techuopaiguieu-

Litieratnr (vergl. auch Deutsche Litt.-Ztg. 1889

Mo. 50 Sj!. 1822). An.iprecliend ist Reitzeusteius

Vermutung (ä. 218 ff.), dal's auch der Tragiker

nnd Dionysos - Priester Philiskos in Beriehnng

zu Kos gestanden habe. Nicht verwerten für

blikoline he \\ ettkätnpfe dürft« R S, n:> die Unter-

sclirift (uicht Cberscbrift) des Dusiadas-AltHra.

Dieselbe gehSrt dem Inlialt and dem Metrum
nach zu dem ionischen Maseualtar des 'Besantinoe*

aus lladrianisclier Zeit, wie vom Ref. ('arm. flg.

(jt. p. Gi, ü2 gezeigt wordeu ist. Auch die weiter-

gehende Brklaraiig des Griphos — Jlft^ofrfc

dürfte abzulehnen sein, wenu wirklich Wilamowit«

mit si iner brillanten Vermutung yic für yCc

(unter Bezug anf Vs. 25 iSiat^ &qtfixlani) Recht

behalt. Da die allgemeinen Resnltate dieeea

vierten Kapitels die eigenen des Ref. sind, so darf

ich mir ein näheres lüngehon anf diesellien er-

sparen uud brauclie nur folgeudo Sätze des Verf.

fiber Theokrit hervorraheben: 'Seine ftovnoX»

sind eben nicht Hirten Hchlechthin. Die Idylle

IV. V, X verraten dentlidi. «lals nicht wirkliche

Llirten uud Schnitter, souderu Dichter iu der

Mnske dweelbni anftreten. Wohl m9gen die

Yi^tfOty in weldien ihre Xanieu sich liergen, nns

l>ei nnserer geringen Kenntnis der alexandrinischen

Litteratur unklar geworden sein un<l vielleicht

immer bleiben. Der Versach, sie in ermteUf

rnufs immer wieder von ueuom gi inacht werden;

e.s ist kein iniifsiges S|iiel des Scliarfsinns. Auch

wenn er scheitert, lehrt er Natur und Anlage der

Oediehte besser dmdisehanen* 228). 'Zweck

und Wert solehcr Versuche liegt fiberbanpt nicht

dariu, dafs cler Kiuzelne zusammenfassend endlich

aageu kauu „Korydon ist wahrscheinlich

Alexander der Aitoler"; er liegt darin, dafs wir

auf veiNchiedenen AVegen ein und diescll)e von

Mcineke gefundene [V wohl .schon von Rciskc;

am euergLschsteu später vou Uartuug vertretene]

Gnindanachanang nns xn eifpn sn machen saeben,

dafs wir ciupfiudeii, wie kunstvoll Theokrit einen

Dichterstreit unter einer für sciu Publikum leicht

SU durcluchanendcn Hülle birgt, indem er ihn

sum Oenrebild ans dem Hirtenlebmi nngestaltet

. . . Aller der Dichter strebt, aneh dCT infscren

Einkleidung, der Fiktion an sich, poetische Ge-

staltung, Anschaulichkeit und Leben zu geben.

Daffl er damit so lange geünaeht hat, ist der

beste Beweis drT liiilien, echt aleviinilriiiischeu

Knust [sugeu wir lieber Technik oder Küustelei;

denn wahre Poesie iit das iBr nns niobt]. Aber
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soit um siebeuton Idyll das Verfahren Theokrits

einjuiil durclischant ist, ist auch fiir die Gpdiolito

IV, V and X die alte, naiTe Anflawaag für um
amgwdiloiMii. . . . Der Bau« in die WerkiiRtt

dei Diehten biiu-inznschaaen, wird immer wieder

. . . zu nciK'ii Vpriniitnngpn vrrIook<Mi nn<l die

GesamtaaffasHUDg bestehen bleiben, auch wenn

Koiydon wirkfieh ein Anderer würe.* — DaA
Battoa l>«i Tlicokrit ileii B:tttia«leii Kalliiuachoe

bedeutet (vergl. Woch. f. kl. Phil. 1892, No. 48

Sp. 1318/131»), bat R. S. 228 ff. moiucs Erachteus

so gnt wie Ewingend erwiesen; weniger rieher nrt

schon die von R. gebilligte Vermutung vou E.

Schwarlz (8. 238 Anm ), dafs der bei Theokrit

VII 9» erwähnte Aristis ebeafalU Kallimachoe aei,

weil Battm, der Gründer Kjrrenes, vorher Aristo-

tele-, >1. i. iibgekünt Ariatis, geheifsea hat Die

Fas-um dt.s Argum. zu Idyll VIII (H. S. 231)

'^X*$a)'dß05 öe qtjGty d -Yi'/w^oj t'nd -/a«/»'*dof

futiMy Muftffar ath,itrciir (so mit Heineke

Ana]. Alex. p. 250 Frit/.sche, Ziegler, Reitzenstein

n. a. fiir das überlieferte äXitvfixi^v. ).vXxr^v oder

Xvq^xi^v, während Ahreus, Duebner und Meiueke

in der 8. Anflage teiner Bnkoltker pomMinfi' vor^

sogen) ist sieht geoc übi-r je<k-ri Zweifel erhaben

nnd verdiente genauere Prüfung. Fan ist Lehrer

des Daphuis, dieser wieder des Marsyn-s, doch

wohl in demselben Lehrg^netande. Als soleher

wird die Musik im allgemeinen bezeichnet bei

Pseurlo-Servins zu Kcl. V -211 (R. 8. 2(lO u. 2Lj):

'Dapbuiu . . . t^uem Pan umaiceu docui^e dicitnr.

qm enm et Tenationie et muriees perittBBtmns

esset* etc.; es ist hier also formell unentschieden,

welches Instrument, Syrinx oder FlfUe, speziell

gemeint ist oder ob nur vou der Siiugeskuust die

Rede isi Also liegt es nahe, in der Hypotheeis

ftovdtxii' herzustellen (anders Thenkr. X 24X ob-

wohl Pan um! Duphnis notoriselie Syrinxspieler

sind. iMarajas ist Flötenspieler (R. S. 232, 2G0,

165/166 Anm.) nnd Lehrer des Oljmpos im F15ten-

apiel (vgl. R. S. 282). Dann liegt aber wieder die

Annahme nahe, dals. wenn Daphnis als Lehrer

des Marsja.^ bezeichnet wird, Lohrgegensttind dus

FUHenspiel war. Es ist also ein Dilemma, in das

wir durch die beiden Lehrvi-rhiiltnisse Piin-Daphnis-

Marsya-s und Diiphnis-Marnyas-Olymjjos geraten.

Oder steckt in dem verdurbeneu Xt^txi^y, zu dem
lUinwi»^»' nnr eine weitere Korrektor bildet,

etwa<< wie SyrinrspielenV .Jedenfalls hat zunächst

das umfassendere /ioi'ffixijv die grölnere Wahr-

aefaeinlichkeit für sich. — Die von R. 8. 237 an-

gsfoohtene Gleiebietsnng Ton Ti^nroe nnd Alexander

Aitoloa, die Qbrigens anf seine sonstigen Dar-

I

legnngen ohne jeden Einflnf« ist, liAt sich knnm
durch irgend welche Argtimente ans der Welt

.schaffen; das formale tiesetz der methodischeu

GriphenaoflSsuDg, wie es ftr die Sjrinz nnd den

Dosiadas-Altnr gilt, ist vom Ref. einfach anf die

Pseudonyiucn der 'l'linl vsirn , mit welchen die

Sjrrinx naehgewicsenermalsuu im engsten Zusam-

menhange steht, angewandt worden. -> Himera

(Theokr. VII 75; R. S. 256) kann vom Dichter mit

Bezug auf tunyoz gewählt sein. PaH Hckiili'frag-

ment 49 (S. 241) läl'st sich seit (jomperz' Publi-

kation nnn nicht mehr in Reiteensteins Sinne an»-

uutzen. Am unsicher8t<'n sind H."s Vernmtungen

iibor Koniatüs. Menalka-;, flio (iestaltung der

Daphaissage bei Alexander Aitolos und >Sositheos,

Astakides (8. 246 Anra. 1. S. 355); das Epigramm
des Kallimachos (A. P. VII i")!») bezieht Ref.

weniger anf einen zeitgiMiössiacheu Dichter oder

Säuger, der Astakides genannt wird, als vielmehr

anf das nene Lied eines Zeitgenossen anf den

mythischen Ast^ikides. Der Ton des KpigrannuH

ist sclu-rzliaft. uud es ist durchaus nicht liucli-

stäblich zu uehmeu, dals nuu wirklich ein Daphuis-

Ked dnreh ein Astakideslted Tordnlngt winden

wäre oder rerdrängt \ver<h-ii sollte. Dagegen hat

H. am Sehlnsse seinH^ Um lifs mit Recht die nahe

lieziehung der liukolik zu .Stesichoros hervor-

gehoben, wie vor ihm sehoo andere (vgl. Philo-

logus N. F. III, 1891, p. (I.Vi).

Kiut" Nachpriifnng aller Eiiizellieilcii wünh-

selbst die woitgesteck testen Greuzeu eines Ueferats

ilbersebreiten; ausbleiben wird sie schwerlich, da

die verschiedenartigsten Gebiete gestreift sind.

Hef. jedoch s<h.'i.l(>t mit unfriehtigsteni Danke

von den scharlauuiigeu und lehrreichen Kombi-
nationen des Verfitasers, die snra Teil sogar Auf-

sehen erregen dürften. — l'nbegreiflich ist mir

aber, weshalb \l. in konstanter Hartnäckigkeit

immer nnr 'Susemiehl' und 'Weil'sliüuptr citicrt

(soS. 130, 11; 164 A. 1; 178, 3; 183, 21; 235,21;
274, () u. Anm. 1). War ihm und Prof. Schwurt«

wirklich die Schreibweise beider Namen unbekannt?

— Andere Currigeuda siud folgende: 8. 31 Anm.
Z. 3 lies Heayehglosse; S. 35, 5 selbst; 47, 5 v. o.

Westphal; .iO, 11 weitsehauonden; 74. 3 v. «.

Einzelnen ; SU, 10 v. u. eigenen ; ;)3 A. 1 Z. (5

Den widrigen Spott; 95, IG Utfxl^nuid^<;; 105, 19

de (stntt es); 128 A.1 Verwandtschaft; 135, 9 pelo>

ponncsischen ; 18 L 19 Waffen; 204 A. 1. l.j Be-

merkung; 223, 7 allmählich; 23«, 17 den; 24fi

Anm. 1 Jtufvtv n. a. m. Ferner sind die Disticha

nicht doroh Kinrflcken des Pentameters ab aolehe

markiert nnd viele CState nnr doroh den Namen
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(Ich Gewiihrsmannes rertrt'tori; nicht jeder wcifs

z. B, gleich, wo Meineke, Wilaniowitz, Maals,

Diels, R«f. u. ft. ihre AnnckteD über die einzelnen

kritischen Punkte ansgesprocheu haben. Änch der

Titel 'Epignunm und Skolion" (liirfJi' für das viel-

seitige und iahaltreiche Werk zu eug gefalst sein.

Halle «.8. HMlMdin.

Alexander Pridik, Do Cci insiilac rebus. Bero-
liui, Mayer & Malier. 1892. Vlll, 180 S. 3,60.

Das Geneinweeen der alim Keer in gesohicht-

licber und stoatHrechtlieber Beziehung darzustellen,

ist der Zweck der vorliet^endcii Monographie,

welche anf Yeranlaseung und anter dem Beirat

Ulrich Köhlers entetaaden isi Die googra-

plii.sclio Einleitung, welche im wesentlichen auf

Broendsted, Bursiari, ycninanii-l^irtscli u. s. sv.

beruht, soll zunächst nur zur ürieatieruug des

Leaera dienen nnd macht anf Nenkait keinen An-
spruch; doch ^>ucht dt-r \'erf. wenigstens in der

Topo}fraf)liie der keischeii S'tri.U»' selbständig

Stelluug zu nehmon. Auch bezüglich der Vor-

geachiehto der Insel bewahrt derselbe noch tot-

sichtige Zuröckhaltuug. Der Schwerpunkt liegt

vielmehr in (h-r Darstellung der «iewchichte des

5. nnd 4. Jahrh. v. C'b., durch welche sich der

Verf. entschieden ein Verdienst erworben hat.

Insbesondere wird hier das inscliriftliche Material

nun erstenmal in umfasM iidcr Weise licraii<jre-

lOgen, darunter auch mehrere bisher unhekaunte

Texte, weleke Halbherr xnr Verfügung stellte.

Die spätere Geschichte wird noch bis zum Beginn
des :{. -Talirh. u. Ch. verfolgt, während der knrzc

Auhung über die Schicksale der Insel seit dein

Mittelalter ans dem Artikel Bursians in der Allg.

fiu^kl. entnommen ist. Besonders eingehend wer-

den im dritten, umfanglichstou Abachnitt die Ver-

fassnugsverhältuisse und die Staatsverwaltung be-

handelt, wobei wieder dielnsohriften das wichtigste

Mat.•rial lieferten. Kin besonderer Anhang ent-

hiilt die möglichst vollstäniligea lMl)li(.i,'rii|ihisclion

Nachweise der bisher bekannten, sowie die Texte

einiger nnedierter Insehriften ton Keoe, sowie anch

ein Ver7.eitluu> d.-r wiektigst.Mi attischen, delphi-

schen, dcli>elien und pariseheu Inschriften, welche
sich auf Keos Ijezieheu.

Obwohl bei der Bestthaflenheit des Quellen-

materiuls manche Aufstollungen des Verf. not-

wendig hypothef-isch bleilu ii miissei! und zu Dis-

kussionen von lünzelheiten Aulufs geben, zeichnet

sich die Abhandlung im ganzen durch besonnene
Kritik und eindringendes Quellenstudium ans, so

dalii sie als dankenswerte Bereicherung der mo-

I nographischen Tiitteratur über die kleineren grie-

chischen Genieiuweeeu bezeichnet werdeu kann.

München. Obarkvnawr.

Johannei de Fritze, I>c libatiune veternm Gr.ic-
corum. Beroliui 1893, E. Heinrich. 91 pp. 8.

JL 8,40.

Die Torliegende Untenoehong, aoscheinend

eine Doktordissertation, stellt es sich zur Ao^sbe,
das in den Uaudbüchern der SakralaltertOmer nnr
kurz behandelte Traukopfer historisch uud auti-

qnarisek rä^kender damitdlea. IKea geadiiebt

im zwiiton Teil der Abliaudlung, zu dem der erste

und dritte nur Einleitung uud Schlnfs bilden. Das
erste Kapitel behandelt TOmehmlich die Termino-
logie Ton anivdttv {anovdt,), isi^tv {lotßi) lud
/fTy ixori . Weiterhin wird dargelegt, dafs die

Libattuu jederzeit die Bedeutung eines Upferis ge-

habt habe nnd daüs sie im Knltns dem Tieropfer i

vorhergegangen sei. Die ie^ct änvQa sind die I

älteste Form (k'-< griechischen Opfers: Frücht« '

und Trankspeudeu. Schlielsiich wird in diesem

Abaakmü nocli ein Bli«^ anf den rBmiaehen Kni-

tos gewwfra und darauf hingewiesen, dafs auch

Ägypter, Assyrcr, i'liönikier, Hethiter die Liba-

tion kauntcu. — Das zweite Kapitel handelt über

die Libatbn bei Opfern und religiösen Cdremonien.

Das Trankopfer bei Homer wird mit Uiicksiekt

auf die einschlägige Abhandlung Beruhardi!! kürzer

abgemacht; dann werden die Gelegeaheiteu, bei

denen Trankopfer erfolgten, besprochen: bei

wichtigen Unternehmnngen , KriegszSgen, beim
|

Dank für gelnngeiie Thaten, bei .Sühnnngeti, i

Eidesleistungen u. s. w. Hierbei hat sich der V f.
|

mit abweichenden Ansichten Stengels nnd Rem-
hardis anseinauderzusetzeu. Wenn er gegen jenen,

unter l'.( /it<,Mialime auf die Orakel bei Paus. VTIl 1

42,4 und bei Kaibel, Epigr. ex lapid. u. 1034, be-

hauptet, dafs die Spenden bei SShnopfem niebi

fehlten, so scheint er mir damit durrhau- im
[{(M'ht 7.11 sciti: •/nnial im letzteren l-"j>iL;iMnmi

iiai)en die den unterirdischen Göttern durzubriu-

gendi'ii .Spenden ganz den gleiehan Zweek wie

die den aiuleren (•öttcrn zu bringenden Tlero]^,
nämlieh ilen Zorn der Götter zu versrdiuen und

die Pest abzuwenden. 8odann wird über die

Arten der Libation, tnsbeaondwe 9btt- die vtjtfälut,

gtdnuidelt und welchen Göttern dieselben darge-
!

bracht wurden; ferner über die Spen<len bei Mali!-
'

Zeiten und Trinkgelagen und über die dabei iu
|

Betracht kommenden Gottheiten. — Ein xweiter
|

Al)>ehnitt beliandelt, fiut nur auf Grund der

Kunstwerke, da Schriflstellen hier als (joelleu
j
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nicht von Belang sind, die Darstellnngeo von

TrinLspeudeu darUringeutlen (iöttorn. Wir finden

hier eiue reiche Zusammenstellung vou \'a»eage-

mSlden, die uns spendende Gottheiten TorfQhren;

ttneh die Rdufe mit Dsntellnngeu <Ies sog. py-

fclüsohcn KitharodonsictTßH werden In rlicigezogeu,

und hier, wie uoderwürts, das Lingiciiieu aus der

Kum» in die Trinkidutle auf b«voniebflndM

TxtaüuijpSei gedeutet, welcher Deutung man in

den meisten Füllen wird zustimmen dürfen: nur

wo Herakles (;s ist, dem auf diese Weise eioge-

aclienkt wird, wird die Beaehnog auf eiqniekendea

Trunk, dessen der Held nach üeiuen lobwenni

Arheiten so bi'iliirftig ist und an dem er sich auf

so Z4ihlrciülieu liild werken auch wirklich erfreut,

meines Enehtem mebr BerOokrichtignng ver-

dienen. — Im dritten Abschnitt dieses Kapitels

werden die Totenspeiulen narli Hranfli. Beschaffen-

heit ond Bedeutung besprocheu. Das dritte und

lefacte K^»itel handelt in KQne öber die erw«-
ierte Bedevinng und fibertragene Anwendung von

Ojifvdnv, onoydrj etc.

Dies der Inhalt der äeüsigeu Abhandlung, die

den Gegenstand swar nicht endiBpift — es dürfte

namentlich in der späteren griechischen Litteratnr

noch manche verwendbare Stelle sich finden. -

über als erste ausföhrlichere Darstellung des iu-

terassanten Stoffea dankbar sn begriUbsn ist

Zürich. H. Bttinaer.

H. Tulli Ciceronii EpistnUram libri sedecim, ciliilit

Luduvicus Moadolssohu. Aeceduat tabulae

ehronolegkse ab Aem. Koemero et O. E. Sdunidtio
coiifectae. I.ijtsiae, in .ledibus B. G. Tevbneri.

MUCCCXCm. XXXll, 460 S. A \2.

Die praeCtttio dieser längst mit Spannung er-

warteten kritiaohen Ausgabe der Brieife CSoeroa

ad fanilliares giebt in präziser Darstellung Atis-

kuuft über die Textes^uelleu und ihr gegeuseitigi>s

Verhillaii. Danadi stdUt sieb die »Sache heute

endgOltig fdgendermal'sen: Die TonÜgliekste Quelle

ist auch heute iioeli M ^ Med. V.K ^ {'[HO. .Tahrli.),

die einsige liundschrift, welche alle lU Bücher

am&ftt. Ton den Konrektaren, die sie enthält,

rlihrt ein Teil Ton den Schreibern (denn sie ist

von mehreren Händen geschrieben) selber her,

ein zweiter stammt aus dem 10.— 12. .Tahrh., ein

dritter ist nach dem J. 1389 eingetragen, d. i.

nach dorn .lahre, in welchem der Med. 49, 7 (P)

uns ihr ab^reHclirieben wurde. Der W ert dieser

Korrekturen, deren Gruppen sich nicht immer
genau Ton nnander scheiden lassen, entspricht

ihrem Alter.

Dem Med. stehen för die ersten 8 BBeher ab

(
Vertreter einer /.weiten Klasse gegenüber: 0 —

I

cod. Ilarleiauus •277:5 und R l'arisinns 17812

(beide 12. Jahrh)., welche ebenfalls Korrekturen

ans Tersehiedenen Zeiten haben (ein Abkltanmling

des Pansinus int der Tnronensis 668, den Mendels-

sohn eben dieses seines llrspnmgs wegen nicht

herangezogen bat). Die V'ergleichuug der Lea-

arten des Arehe^QS Ton GB (]Q mit denjenigen

reo M zeigt, dafs X nioht völlig wertlos ist.

Denn er l)ringt einigen in M verderbten oder

lückenhaften Stellen Heilung, z. B. IV 12, 2 ro-

ffotet, uti medieo» et mÜUrmt. Itagtu taedteot cot^f

wo der Schreiber von M von dem ersten medieoa

zum zweiten übergesprungen ist. Tin a!lg(>uieinen

aber ist die in M erhaltene L burliofcrung der

duroh X vertretenen w«t fiberlegen. Was vollends

G oder R cinKoln haben, ist völlig wertlos.

Für die Bücher !) K! stellen sich dem Med.

gegenüber: Ii = Harleianus 2G82 (1 1. Jahrb.: der

Hittorinanus des Gmtems und Graevins), dw
ebenfalls Korrekturen ans verschiedenen Zeiten

hat. F — Krfurten.>«is, jetzt in Berlin ( 12 .lahrh.),

der aber nur die Bücher 14— 10 und von 12 und

IS Ueioe Stflcke enthiUt, D « Pahtinus 596

( 1 5 l(i. Jahrb.), der teils von dem Schreiber selbst,

teils Hpäter ans einem Spröfsling von M korrigiert

ist (hierher gehört auch der von Crutander in

seiner Anmabe Basel 1528 «r die aweile HUfte
der Briefe benutzte 'alte oodex'; doch hat Meud.

Cratandcrs Lesarten deshalb nicht verzeichnet,

weil darunter keine gute ist, die nicht auch in

H D entbaltM iribre. Dtwigeoe vermutet er, daft

dieser 'vetus' des Cratander derselbe codex ist

wie einer iler Codices Laiu-eshamcnses, deren Exi-

stenz für das 10. Jahrh. bezeugt ist, uämlich der»

jenigs, wekfasr ^ BOeher 9—16 entkisU;, und

dalk aaf eben denselben eod, T>auresh. der Har-

leianus 2682 zurückgeht). FIID haben einen

gemeinsamen Archetypus (Y), dessen Alter viel-

leicbt dem des Med. gleich ist. Aus Y lassen

sieli unzweifelhaft nicht wenige Lücken des Med.

ergänzen, z. B. IX 2, 1 rftei st me daturum litte-

rai-um aliquid, wo in M Uutftemm fehlt (vgl. XI

8, 1 «9 import PaUa hm «rmA; «d U m qmd
Vellern darein litferaruni, rmn ijnid scrilirrrm uon

ludifbam)^ 1G| 3 effugere autan ei velim uounullorum

acute atU /aeUe «KoiprwM epmjmtein, /ama ingenU

mihi ett abteiendOf wo M spänienm ausliAt und
Vit toriu^ famnm er^uste, 7 tUst opud ms deda-

mltare, ine apud iU»» MnUare, wo in M die Worte

apuä me . . . t'Ubt ftUen, X 23, 5 exeeperam na-

nieroque hostit AaftiMnun, wo die letzten drei

Worte in M übersprungen smd. Aber nicht blofs
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die Lücken in M werden diu i h V ergiiuzt, soli-

dem uuch Stellen, die iii^M^rerderbt »iud, werdeu

dnreh V geheilt. FVeilieh ist die WaU snwmlen

aehwierig, s. B. XI :i, i, wu Mend. swar inoh H
llMt ntqu« guurmliii vi.Ttrit Caesar, ted quam non

diu rejfnarUf J'ac coyiie», aber zu der Lesart von

HD, welche das non analanen, hinnifDgt: *foitaase

recte'; oder X 12, 5, wo Cicero nach der vul-

irat;i an Plancos schreibt haec omniu, qmic hubfiit

sj^ecitm yloriae^ .

.

. eontemm^ l/reviu j'ugacia cuäuca

eMuHma, Statt fugaeia haben H DJueata, und diea

hat Mend. nafgenommen. Kr hütte en aber wohl

nicht gethfin, wenn nicht erstens im Me<l., der

/ugalia bat, tu von der 3. Haud auf einer Rasur

geaohrieben wif«, und aweitra« in P von enter

Hand fugalo korrigiert wäre. Zu hrevia und

cadiica scheint das in ihre Mitt« gestellte fngaciu

b^rilTlich ein wenig besser zu psuiseu als Jueata.

— Andeneits aber hat T so vide LScken, deren

Äusfiillnng nur durcli M mfigtieh iat, und eiue so

irrolHc Zahl von Verderbnissen, von dt-nen M frei

ist, dul'ä Mend. in Kweifelhafteu Fällen im all-

gemeinen lieber M ala Y folgt. Die im 15. Jahrh.

ans M oder vielmehr P und T kontaminierten

Hiiiid^eliriftcn briii'^^en keinen Nutzen und sind

duher von Men<l. uur zu eiuzelnen .Stellen aus

besonderen Grttnden herangesogen worden.

Einzelue Bnichatiicke cntllich sind erhalten auf

} lüätterii. des ersten Teils auf dem folium Taii-

riiiensi', i'reieriuuaiu, Haiuburgeuiie, des zweiteu

anf dem folinm Heilbronnenae.

Dali diese gesamte Überlieferung — sämtliche

Handschriften hat Mend. selbst kollationiert, aus-

geuommeu D, den A. Mau für ihn verglichen

hat — anfter dem folinm Tanvinense eines nnd

desselben llrspruiigs ist, ist kaum zu liezweifeln;

doeh wagt Mend. die Hescliaffeuheit dieser I r-

haudnchrift nur in zwei Paukten zu bestimmen:

ai« habe an« iwei Bänden beatanden, deren jeder

8 Bacher enthielt, nnd sei in Unoialen gaaehrieben

gewesen.

Um nuu zu zeigen, wie der Heraasgeber anf

Grand dieaea Materiab den Text geataltet hat,

nnd von seinen textkritischcii rinnidsätzcn vor-

nehmlieh der (iesamtüberlieferung gegenüber ein

Bild zu geben, wähle ich einige charakteristische

StellMi, welche lehren, dafa er im allgemeinen

auf einem streng konservativen Standpunkt steht

und ein Gegner der hauptsächlich durcii Weseu-

berg rertreteoen Richtung ist. Der Annahme
von Glotisemen iat er wenig geneigt; ao beaehrSnkt

er sich IX Ifi, 1 zu den \N often , !,titiir tulreulim

Caeaari» »cUicet anf die Bemerkung 'Cu<sarit 4ci-

13M

lieft ranlti» Huspecta', nnd VI 1, 5 do', ^uuKfjn^

pUi» et jfladüt, non eotuilüs neque auclijrttatibus

noffm dk iure jnAHeo ditctpiari bat er «loaipw,

das in G K fehlt, nicht angetastet. In dem Knofe
des Sulpicius IV 5 hält er § 3 lu der Frage an

illiu» viceiu, creJo, doU«? Die Verbindung von on

und credo nicht fBr anatöfsig, behSit ebd. den In-

finitiv uti, 7.0 welchem die notwendige Eürpinzung

schwer zu beschaffen ist, weun auch zweifelnd,

bei, ebenso g 4 den ludikutir allulit ia der in-

direkten Präge und § 5 «»a cum paMwa /tdam
(Madvig und andere vor ihm ßoruüm , ersehreibt

IV !*, 1 iiacli der Iis. emiein igitur de rtbus (nicht

rebus) eiiain uüjue eliam horlor, quibu* Huperto-

rilrtu töfem hortattu «inn, vt in «a r« pttbUea,

i/uuectonque Ml, quam prianaa eefo e-'-sf, da weder
die Ausliissuiig von (e im ersten, noch die von

im zweiten Giiede anstülaig sei (ist nuu cnUem
de reim» » eiadem de eansia? odw beieiehnet

dieser Ausdruck ungeachtet des Plurals den TnhaK
der Aufforderung, die Biickkchr des MarcelhisV);

ferner V lU, 4 nihil mali etse in inorle, cj: qua si

reeideat wnnfs, immorktUHa» Uta poUua quam fwera

duceuda bU, wo ex qua allerdings durch die Ober-
liefening, die eiiistinuuig et quani hat, indiziert

ist, dem Sinne der Stelle aber minder gerecht

wird ala «r qua, da wiora hier, wie der Znaammen-
liang zeigt, den Zustand des Totseina bezeichnet;

VI t>, 3 ue not quiilciii iioi<(ra Jhinatto fallet, uum
cum tapientiteituorum vitorum uionuineHti« . . . tum

. . . eofueeiili «umii^ «m quidcm divintOHoui koc pbu
coiißdimu», quod etc., wo die Änderung von nam
in quiiiH sehr nahe liegt; IX M\, 7 etiam Itaet

levior eal fA<igu ab aun<o quam ab debitore, wo es

«ehwer aein dSrfte, etium mit llend. in dem Sinne

von praeteifii zu fassen, während <lieser Begrill^

<ler allerdings verlangt wird, durch Orellis treff-

liche Emeudation et turnen hergestellt wird; XI
27, 3 et (Ritte, wo derselbe OreUi daa aebwer er>

klarbare et darch eteiiün sehr glücklich ersetzt hat.

Nichts liegt mir ferner, als das durch die eben

angeführten Stelleu veranschaulichte Verfaiiren

des Heranagebera herabaetaen m wollen; denn
einerseits wird es nieht an Leuten fehlen, die

meine Ü l>erzeuguug, dafs die geeamte Cbcr-

lieferuug au jenen Stellen verderbt aei, nicht teilen

nnd in dieaer Oberxengnng nnr daa Prodnkt sab-

jektiven Urteils erblicken, anderseits war es die

erste Aufgabe dieser Au.sgabe. den Text da. wo
die gesarate Überlieferaug einstimmig ist, dieaer

entapreehend za geataltan nnd mir den awingend-

sten Gründen zu eiiii r Abweirhung von denselben

ZU weichen. Von diesem Gesicbtapunkt aoa habe

a. Nevember. WOCHBNHCHRfPT FÜR Kt<A8SI8CHB PHLLOLOOIB. 180a. No. 47.
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loh nocli viel weniger Grand, dem Veifahnn des

Hcmusgclicrs au (Iciijeniiren Stellen zu wider-

spreclivD, wo ein Verderbnis der gesamten Über-

lisfenrag nnbestreittMur Torliegt, diw Riehtige aber

init Sicherheit noch nicht gefunden ist. Solcher

von Mfiul. mit eiuetii Kreuz bezeiohncter StdlfMi

giebt es nicht wenige, z. B. IV 12, 1 lupra maia»

(so M, tupra Kid. maia» OR), wo im Texte

Mendelssohns das Krens iirtSmlicb, wie es scheint,

fehlt; 13, 1 pari fortiinn adifchix (aJ/frtm (iH);

2 tarnen tiUtil eia eonßcior curia (vulg. latnen uihilo-

mmut ei$ e. e.; Mend. Temnitei, wie Kloli lamen

aniüeu e. c); IX 6, G iure enim, $i qnid ^go teirem,

roqarut, fjiinti In iii'nriri'n (wo tlU. rniin iminer noeh

die beste Lierstellung tileibt; denn dal» iu iure

ein Verbnin wie MnAtrvm oder müterem stecke,

ist der SieUoog w^o nicht wahrscheinlich), ebd.

(jutie tun andliTo; 1(>. 7 popillium uml dttuirlnm,

obd. itoti eo «w contilio; X 24, '4 talis vietoriae,

WO mphaUa vMariae^ was Bbnd. allen flbrigen

'V<>rH<!hirigon, die zu dieser sehwier^en Stelle ge-

macht siiiil. vorzieht, wenip Übt-ntenpfcude-« hat.

Solche und äliulicbe (Stellen bieten der Konjek-

tnrallnritik andi femerliin noeb ein weites Feld.

An linderen Stellen hat Mend. wenigstens

(iurrli i'iin' Note die von einem anderen vorge-

scliliigeue Änderung aln richtig oder wuhnicbein-

lieh anerkannt, ohne sie jedoeb in den Text sn

set/.ea, so VI .3, "i Lauibius teiam, 3 Wesenbergs

tum title, VI ]H. "2 Biichelers mi mos, IX 14, 1

Lehmuuus veniaut -(^conveniuni}, XI ti, 1 des He-

fisrenten imttmot 9Si S B*iten Juermt <vl> ti-

msTMit

Bei die»«'r mit dem Charakter der Ausjifiibe in

ESnklang stehenden Vorsicht und Zuriiekhiiltimg

wird man mir selten in der Lage sein, in IMlku,

wo Mend. eine Änderung des einstimmig Über-

lieferten in den Text ges<'tzt hat, die Itichtigkeit

desA'erfahrens in Zweifel zu ziehen. Vielleicht dürfte

dies Vtl 3, 1 der Fall snn, wo die Ändemng von

II. ./. im Id. Mii. in a. d in Id. Äfai. durch

ad Att. X lü, 4 nicht zweifellos bedingt zu sein

scheint, und IX 14, 3, wo in den Worten Jclude

mtdta de fasto aa da re jfssto, fiiin mhü magtd-

ficenliut, nihil praeclarim actum uinquam manche

das tum in dem Sinne von 'hierauf sagte er' in

Schatz nehmen, andere es lieber streichen als iu

Ina ändern werden, wie Mend. getban hat, uaeb>

(lein We^nn1)i r<x Ix ltles vorgeschlagen hatte. Ohne

Zweifel mit liecht ist VI G, 3 die alte Lesart

ratio quaedam Etrttteae dudplinae wiederhergestellt

(wo man statt Eirtueaa in nenerer Zeit meist

Mira ISttetia liesti weil M vrabucoot R mira tuaee

[Q tutee] bat), mit der Begründung 'neo

forma placet nec ml mtio adilitnni tnini.

In den Fällen, wo M eine andere Lesart hat

als die fibrigen Zengen der Überliefenrag, ist,

gewisse Ausnahmen, von denen oIhsh die iu'ile wur,

abgerechnet, die Vürziigliehkeit der in M erhal-

tenen Lesairteu, namentlich iu den ersten ü Büchern,

meist anf den ersten BBek sichtbar, nnd dieses

VerhSltnb gegenüber einzelnen in neuerer Zeit

laut gewonleiien Stimmen klargestellt zu halien,

ist ein üuuptverdieust dieser Ausgabe. Nur, da-

mit die Leser selber nrtmlen Uinnten, hat Mend.

die Menge der schlechten Lesarten jener Hand-

schriften, namentlich diejenigen, welche jede der-

selbeu für sich bat, mitgeteilt.

In der Orthographie hat er nteht sowohl

Konsecinens entrebt, als die in M erhaltene

Schreil>ung, wo sie nicht offenbar korrupt ist, an

jeder eiuzelueu Stelle wiedergegeben und uament-

lieh die Spnren altertOmlieher Sohrnbnngen treu

bewahrt, so »ubince in dem Briefe des Snlpioins

TV 5. 5 (in allen Handschriften erhalten), eortttnn

(Acc.) im Briefe des Ualba X ^30, 3 nach M (in

demselben Briefe § 1, wo M postuMSfinH«, HD
politiniiemiu haben, vermutet er poti» «Mcwnw),

adiuandum in einem Briefe de« Flancus X 15, 3

(MI) adluauduui, Ii aiiiuuandum). Auch die No-
minativform adem eruiert er ans M IX 8, 1

durch die Vermutung, dafs der Archetypas gehabt

habe Cauiniu» tuw, eidfm uoater mit einem über

eidem geschriebenen idem, welches später nicht

««fem, sondern Im» verdrängt habe, eine Ver-

mutung, die, weim sie aoeh nicht sicher ist, doch

als ein plausibler \\'r8uch gelten darf, in diese

dankle Stelle Licht zu bringen.

Bin Anhang, besorgt tod E. KSrner nnd 0. E.

Schmidt, verzeichnet für jeden Brief in chrono-

logischc^r Kolge mit der erreichbaren Genauigkeit

das Datum. Seine abweichende Meinung hat

Mend. an wenigen Stellen kan Terseiehnet. Die

Begründung seiner .Vusetzungen wird Körner in

den N. Jahrb. f. I'hil. geben, Schmidt hat sie be-

reits in einem eigenen Buche gegeben.

Nooh hams vM« Stellen der eieeronisdien

Briefe ad fam. ihrer Heilung: dieser Thätigkeit

eine mit bewunderungswürdiger Sorgfalt und Um-
sicht geschaffene Groudlage gegeben zu haben, ist

das hohe Verdienst Mendelssohns, nnd wer seine

.\u8gabe in die Hand nimmt, wird in dem kriti-

schen Apparat weit mehr finden als er erwartet.

Denn er enthält auTaer den haadflchriftlichen Va-

rianten imd nosgewSUten Koigektoren nhbrdehe

Verweisoi^M anf Parallelstdlea, ma&gebende
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Werke Neuerer und Monographieen, und stützt

oomit nicht bloiä die Textkritik au aicb, soadern

andi die nut ihr antraDnbar Terbnndeiie Inter-

pntatum. OtsRf Aaixwnu

B. Helm, De P. Pipinii SUtii Thcbiiido. ])ero-

lini apad Mayennn et MoeUeruiu 1892. 179 S.

8,60 M.

O. 0. Cnrcio, Studio su 1'. rriiiiiiiü Sia/io. Ca-

tania, Niccolö Giamiotta. IX. i'tifi S.

Der \ erf. des erät^cununten iiuclioä bat luit

rBhmfiehem Fleifee die eioMhMgtge littentor

geprüft nnd die verrifslichea KrgebaiMe sasammen-

gestellt und weitergeführt. Man wird seinen

Ausführungen über die trüberen Epen vom Kriege

der ffieben gegen Theben, über füe Naehahmnn-

gen des Homer, 8eneca, Ovid, Lnore/. Vergil,

Lncnn. Valerius Flaccus nnd Silius im allgemeinen

gcwil» gern zustauiueu. Freilich scheint er bei

Anftpflrang naehgeehmter Diehtentellen biswMlett

zn weit zu gehen. Wenn Seneca z. I?. den Seht-r

im Ödipus senior nennt und Statins denselben

Seher ebenfalls senior neuut, so liegt noch keine

Nachehmnng vor. Oder w«in Homer lihome

felsig nennt, V^oi/ii; xAcü/uaxdfcrtra, und Statins

denselben Ort montosa Ithome nennt, so braucht

mau noch lange keine Aulebuung vorauszasetxeu

;

meo kann eben einen hügeligen Ort nidit anders

nennen als hügelig. I'ud ähnlich liegt die Suche

noch oft. Wir hüben uuü in der klassischeu Phi-

lologie nur zu sehr daran gewöhnt, DichterstelleD,

in denen ein ShnKeher Gedanke mit ihnliehen

\Vintcii vurgetrageu wird, als Entlehntingcn und

Anitihnuugeu zu kenuzeichuen. Auch in der gcr-

mauiütischen Philologie bürgert sich diese leidige

Gewohnheit lehon ein. Wollte man ähnlieh in

der neueren Litterator Tezfiduren^ man geriete in

völlige Wirrsal.

Die Veröffeotlichaag der Thebais aetet Helm,

indem er sieh der BeweiafQhrang Nolüs ausehliefst,

ins Jahr !V2. Die Orüiide, die er liierfiir vor-

bringt, siiKl üherzeugeud, so dal's ich meine eigene

Zeitaneetzuiig aufgebe.

Im letaten Kapitel ^bt Verf. eine mabrolle

Würdigung der Dichtkunst des Statius, snweit sie

iu der Komposition der Theliais zu Tage tritt.

Viel neue Freunde wird freilich aneh dieie Schrift

dem Tielgeaehmibten Dichter nicht gewbnen,

Wenigst<'ns nicht der Tliel)ui>. Zn ^vün^ehen w"ire.

dafs endlicli einmal ein Kenner der Kuiherzeit,

wie EViedlünder, dordi eme gnt kommentierte

Aoagabe der Silven wenigstens diesen kulttir-

histuri^i-h so lehrreichen ond amdehenden Gedichten

mehr Leaer vcfüchaffto.

Beschränkt sich diese Schrift im wesentlichen

auf die Nachahmungen des Statins, so sucht die

aweite Sdirift namentiieh an teigen, worin Statina

originell ist.

Dieses zweite Huch, das leider durch zahl-

reiche Druckfehler etwas entstellt ist, liefert eine

snsammenhiogende Dantellong des Lehens und
der Werke dea Statius. Der Verf. hat alle Statius-

forschungen. die ja fast ansnahmslos von deutschen

Gelehrteu betrieben sind, mit grüudÜcher Uelelir-

eamkeit studiert nnd mit beaonaeaiem Urteile ihre

Ergebnisse verwertet, um ein Gesamtbild des

Dichters zu gehen.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit

dem Leben des Statins nnd der Chronologie seber

Werke. Er folgt in der Zeltbestimmung der

Gedichte fast durchweg den Ergebnissen der Ar-

beiten von Nohl and Kerckhoff. Nur zweimal

geht er eigene Wege: die Villa Snnentina (nlv.

IT 2) setzt er mit WahrHchoinlichkeitsgründen ins

Jahr 82 oder früher, und da.s Propempticou (silv.

III 2) ohne Gründe ins Jahr iK), wiewohl er für

die ÄUtion der Thebais das Jahr 93 annimmt.

Der zweite Teil der Arbeit giebt eine ein-

gehende WerLschätzung der Dichtungen des Statius,

die dem Verf., der auch auf dem Gebiete der

itafienisdien VoUtsdiehtnng Studien gemacht hat,

gut gelungen ist. Kr stützt sieh dabei mehrfach

auf die geschniackvolle Würdigung, die <). Ril)heek

iu dem uulängüt erschieueuen dritten Uaudu meiner

Gesohidite der rffmisohen Diehtong von Statins

gegeben hat. Dem Verf. eigen ist das Verdienst,

<iurch Vergleiche mit «len Dichtwerken der Zeit-

genossen dati beleuchtet zu haben, was Statius in

seinen Gedichten Originales hat
Das oben besprocheue Buch von Ifelm kennt

\'erf. übrigens noch nicht; auch die beiden neue-

sten Arbeiten &ber Statins: L. Valmaggi, La for-

tona di Stario nella tndistone letteraria httna

e baasolatina fin Riv. di filol. Torino, fcbbrajo

aprile \'^%\) uud E. Leo, De Statii silvis, Güt-

tingen 18ü3, hat Verf. nicht mehr benutzen können.

KarsUieAL

Adolf Dyroff, (ieschichte des Pronomen rcfloxi-

vum. Erste Ah((M!unt.'. Von Honier bis zur atti-

schen Prosa. Heft der Bettrlfe zur historiscbou

Syntax der-grieddecbca l^radie, heransgeveben von
M. Schans. WOrsburg 1898, 8tnb«r. 118 8.

JL 4,00.

Nach einigen Vorbemerkungen behandelt der

Verf. das Pronomen reflesirnm znnaolut in den

Uomerischeu Epeu (S. 11- A^). in den Hesio-

dischen Gedichten uud Uomerisohen Hymnen
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(S. ü!)—79). n inn folgen die Lyriker |S. 80—89).

die acenUcheu lhcliU;r (S. 90— 125), uud zuletzt

Hwradot <S. 126—188). Den grOCrten Ranni nimiiit,

wie wir sehe«, Homer ein, was bei der grofsen

Bedeutung der Hoiuerischen (Jedichte für sprnch-

licbe Forüchuugeu auch ganz gereolitferligt er-

MÜiehtt. Volle Anerkeniniog Terdient der groÜK

FImA, mit dem die Arbeit angefertigt ist. Mit

eindringender Sorgfalt ist der uinfangroidie Stoff

erforNcbt. Nichts ist überaebeu, was nur immer

die Aariditen des Terf. ni ententOfaten gedgnet

wt. In praktiaclier AVeisc sind nach grSbenD
Abschnitten die l^•^IlI(ate dir Kor»clmn'_'en in

übersichtlichen Ziuaiumeuätolliiugen uud llück-

bKdceo daigeetellt. Dm VorkommeD der eimeloeu

Formen ist in Fretiueaztafeln klar veranschaulicht.

Da auch die Hcsidtate der Forschungen in allem

wesentlichen als richtig aacrkoiint werden küuuon.

und die eineohligige Littemtnr ToItetBodig be-

nutzt ist, so kann man diese« Werk als einen

schätzbaren i{L-itra>i; zur liistoriHchen Syntax bc-

griiideu. .Nur möchte lief, »eiuem Zweifel darüber

Audmek geben, ob die sobBtentiTiMhe Grond-

bedentuug des Stammes sva richtig mit 'selbst'

wiedergegeben ist. Adjektivii^ch bedeutet dieser

Stamm 'eigen'. Warum sollte diese Uedentung

niehi ancb bei labstentinsehem Gebreneb als

ürnndbiMb iitunt; anzuöctzeu sein? Wie daa He-

hnlische zum Ausdrnck reflexiver Yerhültniase

'Herz', 'Person' uud andere Ausdrücke anwenden

kann, so drttekt das Indogennanisehe diese Ver»

liältiii-so doreb das neutrale *eigen* an«, a. B.

dllä tiv wiv

jratimo <£» xHn" f^htS» ^h^^ ^ *' äft^m

'den Sobn sengte er sdiwteber fHr den Kampf
als das Kigne d. h. als die eifi^iie l'ersnn'. Selbst-

verständlich war dies »einer Natur nach eiu all-

geuieineH Ketlexivum, was auch bei der ersten

und streiten P«rson angewendet werden konnte;

doch da diese Personen besondere oa!«us obliqui

haben, so wurde dieses sva, um Zweideutigkeiten

m Termeiden, fest ansscblielklioh auf die dritte

Person angewendet. Den Dbeigang aar aaapho-

risehen Bedentnog leigen BelqHele, wie N 605

'At^M^ fify SitaQis. rra^ di oi f rqdntt' ^yxof,

'Der Atride fehlte, vorbei wandte sieh der eignen

Persos die Lame, Peisandroe thvt .

.

Das ad-

jektivische Possessiv oc bedeutet sehleclitlun 'ei^en'.

ohne daüi es von liaus ans als Heüexivum der

PHIL0L06IB. 181». Mo. 47. 1890

dritten Person angesehen worden wäre, wie sich

das uocli zeigt A 2Ö5

(fAaytofw ifuf^pttf— <d d* naqa Ukumo
xai t>(i»OS

'dius eiij;ue war zurückgelassen'. Daraus erklärt

es sich auch, dal's oj auch auf die erst« und zweite

Person «ich beriehen kann; jedoch sind die ron

dem Verf. S. b'A angeführten Stelion zweifelhaft.

Der Tlypotaxis inin-hte Uef. für das Krbliissen der

intensiveren Bedeutung nicht einen so hervor-

ragenden EinflnA beilegen, wie dies der Verf.

thnt. Dieser Punkt iSftt rieh wohl dann nur

ricliti«; ent>(lieiilen. wenn man die Kntwickebing

des Satzbaues im aligemeineu dabei iu Iktracht

zieht. Der Dmck des Werke« ist kturrekt.

Wongrowitz. IkemeL

A. Mfiller, Griechische Scliulgruntiuutik, auf

Grund von H. L. Aiwens* grleehiseher Fomenlehra
ln'arlii'ifiit.

— , Griei liisi lies Lese- und ( buugsbuch für

Untertertia, im Ansclilufs au drs Verfassers grie-

chische Schnlgramniatik xur Förderung des induk-

tiven Elcmentamnterriebta bearbeitet.

Vorrede zn 'beiden BQcben, besonders ausgegeben.

Um nidit sn anafBbriioh m werden, erwähne

ich aus der Fonm nU'hre nur ihk Ii folgendes: [>ii'

Modi in den einzelnen Systemen siud in der

Weise geordnet, dals z. B. im Präseus- uud Per»

fektajvtMn die •Hanptindik«ti?e* (Ind. Praes. und

Perf.), der Konj. und der Imperat. in eine Keihe

gesetzt sind, weil diese Modi 'zu den Hanpt-

indikativen gehören' (§ 1(>2), unter den Ilanpt-

indikativen stehen die 'biatorisohen Indikative'

flmpf. u. Pls(j[»f.), während Optat., Inf. u. Partie,

auf einer Mittellinie zwischen beiden stehen,

weil sie za beiden gehören K)2 f.); im Aorist-

sjstem ist der Plata ftr den HanptindikatiT freir

geliksHcn, in der für ihn bestimmten Reihe steht

nur der luiper., während hier auch der Konj. auf

die Mittellinie gesetzt ist, weil er 'sowohl zum

hiator. Ind. ak aneh sn dem niobt entwickelten

Hauptindikafiv dieses Systems gehnrC i'S 1()'2);

so soll — uud kann — diese Auurduung auch

gleieh dem Verständnis der Bedeutung der Modi

dienen nnd den 162 1 der Sjirtaz Tombeiten.
— § 52 Anm. 2 wird die Form der 2 Sing. Tnd.

Praes. Med. auf et als 'jüngere' nur in kleinem

Dmek erwähnt; aie begegnet aber doch dem
Schüler ainnlieb oft, ao data anm mindeateo noch

einige ßei^iele. aulser den aiitTpführten ßovhi

oiet otfttt gegebeu werden mül'sten, wenn sie nicht
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lifber iu» Paradigma mit liineiagesetzt) wird. —
§ 54 stehen die ^eigentOmliehen Nebenformen^

iui Opt. Aor. iQdtpuag, iqitptu{v), iq£ipnav nur

iu ilor Aiiiiu'rkuiif,', klr>ingedruckt, obwohl sie dncli

'gowöliulich im Ciebraucb sind'! — Die Regel im

g 69, b 1, aber die Bildnng de« Perf. mit «:

'Vorbii, welche im Pnt. oder Aor. I vor dem a

eiiiüii Vokal hüben, verwandehi d.is a in x' mag
ja sehr 'praktisch' sein, ist mir aber doch gar zu

nnwissenaehaftlieb and m meehaniseh und wider-

spricht auch dem vorhergehenden 8alze, 'dal's

zwischen Veilialstomm und Flcxionsvnkal ein x

eiogescbobeu wird'; dasselbe gilt von der Kegcd 2.

— § 83 steht unter iMijfw aneh ftrrmrflr, freilioh in

Klammt-rn und mit dem Zusut/. -in Jor jiin^cn-n

Spraehi' geliildct aus fmaiitu', aber in gleichem

Drack wie die anderen Formen, ea mülste aber

m. E. gans fehlen. — Warom hält der Verf.

{S. !>8) rlüurjy und i^fujv nicht wirklich für

Aor. I, sunili'i ti üiv 'unregoliniirsige' Schroibungon

statt und i(>6ii^v'i — ilütt« nicht, wie bei

fiftl (§ 88) hinzugefügt ist: *St. $f, Ut. w-m',

so aneh bei tlfn (§ 85) ein IliuweiH auf f-rf, e-o

ntehen niiisson? — Unter den l'nregehnärsigkeit<'n

»iud manche Verba uud Formen, die ueuerdinga

gewöhnlich klein gedruckt oder gans auagelaasen

werdesi in grobem Drock gegeben, dngegeu auch

einige sehr wichtige, wie huayvhnnut, S. nn,

ftdxoijuu, 8. 118, nur in Anmerkungen klein ge-

druckt.

l iitri iler Überschrift 'Aus der Wortbilduug."*-

Ichre', }5j5 III— IK), wird nur gehandelt vun iler

liilduug der beiden Adj. verb. auf -io$ uud auf

-tsec, Yon nntreanbaren Partikeln, die 'als erster

Teil zusammengesetster Adj. dienen', and von dorn

Acceiit zusiiininengeaetater Nomina. Alles übrige

hat der \'erf. weggelassen, weil e» 'erfahrungs-

mälMg mit den SehQlem nieht dnrchgoarbeitet

wird'.

Auf den Inhalt der sc lioii erwälint<'n .Anhänge

1 u. II gebe ich uieht weiter ein und bemerke

nnr, daft ich ee Ar rtehtiger halte, alle« dies vor
der Formenlehre 2u In Iii^'> ii und somit eine Laut-
lehre aln er!<tou Teil /ä\ geben.

Mit einem 'Anhaug Iii', der ein 'voliständigeü

Paradigma des Ycibnms auf «•' (Tffijrtt, ergänzt

durch ni^va) bietet, schlielst die Formenlelire.

in der, wie mlilieMicli noch bemerkt wevdcii

mufs, die Eigentiiniliciikeiten <ier homerischen

und herodoteischen Sprache gar nieht «wähnt
sind, *da gegenwartig von den Schfilern nicht

mehr eine eingehende K'enntni^i dieser Dialiktc,

sondern uur die Fähigkeit, die Formeu zu erkennen,

gefordert wird, uud was daza erforderlich ist,

sich leicht im Anschlnls an die Lektüre lehren
lüfat'. Dieser Grund mag triftig sein geg'cn be-
sondert' 'Pbersicliten" über diese F'igentii Tiili<-h-

keiten, über gewilä nicht dagegen, dals sio bei

den einzelnen Abschnitten der Pormenlchra knn
erwähnt werden, so dafa sie dann leicht zu Ver-
gleichen mit der attischen Mundart beuulzt wer-
den können (s. in die». Zeitsobr. 189*2, No. 37

^

8. 1009).

Von dem zweiten Teil, 'die notwendi|BFBteii

syntaktischen Kegeln', S. KiO — -IM. der ganz <1«*s

Verfassera Werk ist, du dem Ahruuäschcn Bache
eine Syntax fehlte, bemerkt der Verf^ daft er *aaf
das Notwendigste beschränkt ist*, weil nach »eioer
.\nsielit im (»riech, 'von der Syntax nnr <lasjeni!*"e

7.U lehren ist, was vom Üentächun uud Lateinischen

abweicht*. Demgemafs sind die eimsdnca Ab-
schnitte iiber.s< hriebon: 'Ans der Lehre vom
.•^ubj. nnd IVäd.. ans der Lelire vom Artikel,

aus der Kususlehre, uu8 der Lehre vom l'rouu-

men, aus der Lehre vom Terbum* u. s. w., and
es wird im ganzen auch nnr Am Notwendigste

tiiid Wichtigste gelehrt ohne eigentliche Syste-

matik. Aber gauz iät jenes i'rograinni doch nieht

innegehalten, z. B. § 146, 8 u. 4 bringen Dinge,

in denen das <iriech. mit dem Latein, überein-

stimmt, 15 1 17 I behandelt ib'u Uebraucb des Ar-

tikels, soweit er mit dem Deutscheu übereinstimmt,

wobei hlibsehc Beitpiele ans dem Deuteehon boi-

gebracht werden. Bebr anzuerkennen ist, dala in

der Darstellung vom (Irieeliisehen ausgegungen

uud z. Ii. der (jebrauch von 7tü<sjiM n. u. als l'ajssiv

nicht unter der Dbersehrift *Panivnm*, sondern

§ lÜO A 2 unter *Aktivnm' behandelt wir<l. Beson-

dern gut gelungen ist die 'Hedeutung «1er Sy^tciue'

IGl) und die 'Bedeutung der Modi' nnd ihr

Gebrauch in HanptsStzen (§ 163 1f.), worauf eine

kurze Zusamiueii>trlluiig nach den .Arten der

Hauptsätze («* liiT) folgt. Die Hehandhing der

Modi iu Nebensätzen weicht von der sonst mei-

8t«is fiblichcn nicht ab, namentlich fehlt hier

eine klare Scheidung nach Urteils- uiul Hegehrungs-

sätzen. die auch auf die <Gestaltung der Kegel über

ov uud /uf (§ 181, 4) noch hätte von Eintiula sein

können.

Im cinzolueu bemerke ich zur Syntjix noch

fnl^rrnilc-: Die Accusative des inneren nitjpkts

'(Mi/i;ru<, mi^'ixm, tt^ayjrtXta, yix^ti^a, ./toyvata

sind doch keine 'Subetaativa' (149, 3). — g 150

sollte stntt 'freier Acc' lieber 'Acc. der Beziehung'

gesagt, der Ausdruck 'frei' für den absoluten

Accus, behalteu, der Niuae *Acc. graecuü' aber
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gAm besfitigt werden. — ij 1(12 f. miilVte m. K.

gesagt, wenlen, whqu der Kooj. Aor. aud die

C^tatire Priis., Peif. n. Aor., sowie wann die

In6i)itive und Purticipicn 'fiir die f legenwart luul

für tlit' Verguiigenlieit gebrauclit werden". — Vou

eiuem «Accati. c. Inf.' (§ 178 ü 5. § ItiO) im

Untenehied vom Inf.* mflftte gnr nieht geredet

werdt ii, sundem die Frage, ob das Siittj. im \ce.

ausgedrückt wird oder nicht, diireli die Lehre

vuiu Subj. beim luf. vollätiiudig erledigt seiu. —
8 178 B 7 'nach d«i verb. Mit. und ded. kann
der luf. durch ov verneint werden, falls n. 8. w.'

ist das 'kann' mindestens undeutlieh. — \\'enn

g 17öE 'der ubäolute Inf/ nach F 'der Inf. mit

d. Artiker etSnde, so könnte § 178 P 5 über den

absoluten Gebraacb des subHtaiiti vierten Infinitivs

mit E verbunden werden. 5; ITH III H Amn. 10

müliite der 'nicht uuerhebliehe tiedeutungsuuter-

sobied* erklärt and begrOndet werden« x. B. ron

yiyyo')axu) mit Part, oder mit In£ — Den He-

schluls der Grammatik bilden vier verschiedene

'Register', die trotz iiirer Ueichhaltigkeit doch

den Mangel eines aaef&hxlidien ^InhaltsverEeieh»

niBses' nicht ganz ersetzen kdonen.

Das 'Lese- und Übungsbueh' besteht ans

vier Teilen: 1— bieten griechischen Lesestofif

in 46 Nnramem, 8. 34—55 ein ^WSrterveneiehniB',

geordnet na< h den Lesestücken, vS. 5t5—65 einen

'alphabetisehen Nachweis der vorgekomtnenon

Wörter' mit Angabe der Stelle des Buchü.s, an

der neh dw Sebfiler An«knnft holen kann,

S. 66—94 endlich 'Aufgaben zum übersetzen ins

nrieeh.'. eltenfalls \{; Nuniraern. — An die ersten

3Ü Lescütiicke, die die meäseuischen Kriege nach

Pansaniaa behandehi, iet der fBr Untertertia be-

stimmte gnuumatiache Lehrstoff geknöpft; dies

Pensnra mnTs also in dieser Klasse jedenfalls er-

ledigt werden, und der »Schüler, der es durch-

gearbeitet hat, wird nadi des Verfaaaera Annoht
'für OberterMa völlig reif sein\ Die Qbrigen

10 StBeke — drei kleinere Erzählungen nach

Herodot — bilden mit den Regeln, die dabei

durchgenommen wraden aoUen, *eine Zugabe* und
können 'nütigenfalle' aneh erat in Obertertia dareh-

genommen werden.

In der 'Vorrede' zu beiden liüciiern und in

dem besonderen 'Vorwort' na dem Leeebnehe iet

der Lehrgang, wie ihn der Verf. empfiehlt, aus-

führlich angegeben. leli will hier wenigstens

von dem Anfang de» Unterrichts berichten: Vor

Beginn der LektBre müssen — nnd können nveh

des Verfassers Ansicht bis I'fing.sten — bewältigt,

durcbgeuommeu oud mündlich und acbriftlich

(aber ohne irgend welche Cbersetzungsübungen)

eingeübt werden aun der Grammatik die einleiten-

den §§ 1—7 sowie 8—10 (alles ohne die Anmer-
kungen;, der Artikel, Subet. und Adj. der ersten

und zweiten Dekl. — ohne Koutrakta — , die

Elemente der dritten Dekliu. '21 u. 22), von

den Pronomina die Penonalia, PossessiTa, oiroft

5g, iiUfyos, ai'iö;, üXlog, itg, die Elemente der

Konjugation (§§ 18—51), die Flexion des l'raes.

Act. u. Med., sämtlicher Futura, des Aor. U Act.

Q. Med. und des Aor. I Aei n. Bfed. — Von da

an soll das Lesebuch zu Gmode gelegt werden,

über dessen einzelne Nniuincm jedesmal ein oder

mehrere Paragraphen der Grammatik verzeichnet

sind, die wahrend der Lektüre durchgenommen

werden müsvsen, so zu No. 1 die MntaslSmme der

:!. Dekl. nnd die EncHtieae, zu No. 2 aus der

Formenlehre die fcitämme auf xi- und yt-, m
Na 3 die auf o>n- nnd i*-. Naeh den Vorkennt»

u'usen darf im enten SrtM von No. 1 sehen

iyH'no ers<'heineu, im dritten Ttttfu-yh'Ofto, r^qnaffay,

untxint'uf, später ^liß^oy, ixi^^uii axtvüatc^,

tfffif^ wocn dann im 'WörtasTeneiehnis' nnr be-

merkt wird: 'yffiadm^ Aor. II Med. werden, ge-

schehen, iMitstehen, TxnQnyfvicdxu Aor. II .Me<l.

kommen, ü^nüam Aor. I Act. rauben' n. s. w.

BSnselne andere Wörter, wie ^M^if) werden

gleich in '.Anmerkungen' unter dem Lese.stüek

übersetzt, ebenso bei den folgenden .Stücken und

zwar ins Lateiniache, Partikeln wie dt, yä^t üti

ins Dentsohe; anlserdem bringen^ Aameikoogen
einzelnes Sachliche zur Erklärung. Nachdem bis

No. i( eiuschliefslich die Hauptsachen der .'5. De-

klination erledigt sind, sollen bei No. 10 die Kou-

trakta der 1. n. 2. Dekl. behandelt werden, dann

erst wird in der Koujugation fori^sehritteo, zn

No. 11 1:5 die Flexion von ttftüo), ifOJtti, iiKiOvia,

zu lü tritt zuerst die Formation auf, und zwar

snnftebst die des PhMS., Fat. nnd Aor. I, an

No. 17 die des Aor. II u. s. w.

Die deutschen Vbangsstileke sehlielseii sich

au die mit gleicher Nummer versehenen gi'icehi-

lehen eng an nnd sind im wesentliehen *Variar

tionen' derselben, aber in kürzeren und einfacheren

Sätzen, die jedoch fast itniner in innerem Zu-

sammenhange stehen. Daiier kunimeu fast gar

keine neuen Vokabeln darin vor, nur solche, die

in der Gramm, als Beispiele gedient haben, nnd

die spärlichen .Anmerkungen können sieh meistens

darauf beschränken, Übersetzungshilfen zu bieten,

was namentlieh für die VerbaUbrmen aneh in

Klammem gesehieht (s. B.: A., Partie, Part. A.

u. s. w.j. Diese Stüeke sollen mundlich Übersetzt^
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7.nm Teil muh schriftlich atisgearln'ifct werden,

und darua sollen sich wie auch auf der tulgendeu

Stnfift. 'PormenextemponiKeB' Mfaliereen, wm mir

utfirlich giir sehr gefallt.

Kür Obertertia Itloibt vom Peu!<uii! ilcr l"nrmiMi-

lelire übrig und ist uebeu der Auubiusisiekiüre zu

behmdeln die Eriemniig der Verba auf |m und

die nnregelmäTsige Flexion, danach die Verbal-

ver/eiehnisso und die systematij'che Erlernimp der

uuregelmäliiig gebildeten Vcrba; doch iuüä!>en

manche ?on letsieren aohon 'beim Lesen ohne

weiteren Zusammeuhaug' gelenit werden.

Dies ist da.>< Wichtigste, was mir zur ( liurak-

terisierung des Lehrgaugä, wie ihn der Verf.

empfiehlt, der lürnriUmaug bedürftig erseheint;

auf Einzelheiten darf ich wohl nicht weiter ein-

gehen, da (Iii- Anzeige ohnehin schon reichlich

lang geworden ist — doch da.s wird die grolke

Bedeniang der Torliegenden BQeher erklSren nnd

rechtfertigen. Ich hoffe und wfinsehe, dal's es

mir gelnngen ist. ila.-- We^ieutlichstc uml Charak-

teristische weuigäteuä kurz hurvor/uheben, durch

das dies Werk des Verfiassers sieh Ton nnsnen

gewöhnlich* !! I<ebrböchcra unterscheitlet: Ich halte

die beiden Ihicher für die bcdeutendsti'H Krschci-

oaogen unter den griechischen Schulgrauimatikon

and Obangsbficbera der letaten Jahre; daher

erdienen sie m. E. im vollsten M iIm- die Iteach-

tnng nnd das cinirfhende Stndiiuii aller Lehrer

des Grieciliächeu, die tUr die V ervuUkomuinung

nnd Yerbessernng der Methode des Spraehnnter^

riehts sich interessieren nnd eine solche er.strcl>on.

Am Kmle seiner 'Vorrede' bemerkt der V<'rf., !

ihm sei 'auf eine Au&-age von hüchüter Stelle au»

«rwidert, der Anwendung der induktiTen Methode

nnd der EiinfQhmng der vorliegenden Bücher

standen Hindernisse nicht im Wege". Darauf

lülkt .sich Wühl die lioffnung gründen, dal's dieäc

Bfleher vielfach eingelQhrt werden mSgen, damit

sie ihren Zweek erf&llen ki'Mmcu, 'snr FBrdemng
des induktiven Eleraentarnntcrrichts' zn dienen,

überhaupt und lui <jriechischen insbesondere.

Sohliefslieh sn noch erwähnt, dafs Drnok nud

Ansstattung der Bücher nichts zu wünschen

lassen, nnd dal's erheblichere Dmckfekler von mir

nicht bemerkt sind.

Altona. W. Tellbreeht.

Anislf^ MS Zeitsehrillen.

Zeilsflirift für NuniiNniatik. XIX, 2.

S. 12H 13-t. \V. Drcxler, Zur antiken Münz-
kunde. 1. Der augebliche übelibk * /.wischen zwei

Delphinen auf DronzcmOnzen von Bjrxans stellt den
Apollon Karinng dar, welcher in Mcgars verehrt worde
(I'arisan. 1 44,2), der Miit1i'!>t;nlt von ]!>z;iii/, und

auch auf megariscben MUnzeu in derselben Weise

dargestdlt ist t. Einige Monstypen von Aphrodlsiss.

\. .\n{ einer Miiiize von Kos sieht man ein Gefilfs,

aus welchem zwei Tauben ihr Futter nehmen. Wir
haben es hier wohl mit einem berühiutcn kuischcn

Kunstwerk zu thiui* Die Sitte, den Itaad von Ge-

lalsen mit Tauben tn verzieren, ist nrsh. "Man denke

an (Ich IJeclicr des Nistor, II. Il,ij:i2fr. .Vach auf

(lemmcn sind solche liefiUso oft abgebildet. — S. 135

—143. K. F. Kineb, Die Inschrift IATOi\ auf

zwei Mfli!Z( II von Iliinera liat Ugihilena als Vaiw»»

„der llewobiier von la*^ gedeutet: la sollt(^ der phoi-

nikischc Name von llimcra sein. Dieser lautet aber

xix, and der bimerikifichc Genitiv von Voffc mllfote

entweder eon. *lcnk»v oder dor. ^itnSv lantm. Vtf-

löiv bedeutet viehiiclir „der Geiieiltcii'^ und bezieht

sich auf die warnien UcÜiiueileu bei Uiincra, welche

schon Pbidar OL 19 erwUmt. Es lag im Interesse

llimcras, durch seine Münzen die Vurstollnng ven

der Heilkraft seiner Bader zu Nerlm iten.

Nene Jahrbttchcr fttr Philulogie und PAda*
gogik. 7.

Erste A Ii ' i 1 u II

S. 433—445. t>. Frucbdo cutwickolt in der Au-

Irittsvorlesnng, die er als Privatdozont Ar klassische

I'hilolnuio '„'ebalt(Mi hat, seine Anffassung von dem Uc-

griff und den Aiifi,'al)en (l»!r Littcraturwisseuschaft
sowie von iliirm Vi rli.iltnis zur rbilologie. - S. 446

—

448. V. ringet scbix-ibt Sopb. Aiit. 4 öxfS ch<^
(i)hnp •Heilung'), nnd 2 «p' oh9* fr», TStv^ o. s. w.

— S. 44f' 4*17. II. v. .\rniii! verteidiul seine in

den '(juclleustudien zu l'hilo von .\lexandreia' be-

grOndete Stdlnngnabme zu der aus dem Schlufstoil der

I

pscudo-Pliibuiischen Schrift ttkji ilif xöiTfiov

I
Iieraii>!'c<]ionneneu Vorstüllung von eiiu'in Wissenschaft-

Ii. le [| Streite, der zwischen Zciion und Theoplir:i>ti)S

lilHir die Frage der Wcitcwigkeit stattgefunden haben
soll, gegen die abweichende Anffamnng Nordens ('Bei-

tr.ii;e zur (leschichtc der «rit^cbischeii Philosophie*),

s 4t)7— 4Ö8. G. Hclinrcich eiuendivrt uiehrcre

^teilen des tial enos nnd zeigt, dafs die Altere Tradition

iiielirfach durch die neueren .Xii^iiahen versdilei htcrt

wor<leii ist. — S. 469—4S4. I'. Skiit>ch, lland*

schriftliche Studien zu Statius' Silvae. — S. 484.

F. Hrnll schreibt Cic. de imp. Cn. Pomp. 33 tarn

'jiiU i<jo. — S. 485—512. E. Schweder erwAgt

die I'ragcn, wo uml wann das Frbild der l'e u t i u i,'cr

-

sehen Tafel entstanden, wie es b«!schalfen uud wo-

zu es bestimmt gewesen sei. Seine Ergebnisse sind:

man dürfe tiii ht ^i lilielVen , diifs die Vorbilder der

Karte schon un .Vitertuni diu l'urni eines laugen Uandes

oder Streifens gehabt hätten; auch spreche unsere Tafel

durchaus nicht dafbr, dafs die Karte einst su irgend

cineiii praktischen Gebranch habe dienen sollen. Die

richtige Deutung der in d« r Srtirift des Julius Iluuurius

enthaltenen Nachricht von einer zur Zeit des Julius

Caesar nnd des Octavianus Augustus ausgeführten

Verniessimg des Krdkreises filhre zu der Erkenntnis,

dafs diu alteren llinerarwcltkarten AbkiJinnilinge der
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bcnllimton Wi Itkartc il> Auf;ii(i.tiis waren, und dafs

sie im 4. Jahrh. eine gerundete Form hatten. Des-

balb müsse auch die Peutingcrsche Taisl, da» dnsige
uns erhaltene Exemplar dor Itinerarkarte, ans einer

runden Form hervorgeganjieii uud gleich allen anderen

Itlnerarkartcn ein (sehr entstelltcsj Abbild der rönii-

wben Weltkarte des Aogastos sein. — S. 512. J. H.
Schmalz »clirelbt Varro r. r. II 8, 10 rt maUv$ eue
seinel. Simitl aitpicit ad me. V. I.uf crlianlicr

ändert Liv. XXXVII 56, 2 reyia» tUca« in refft

Zweite Abteilung.
S. S41—351. F. Fügner, Vorwort zu B. 0.

Teubners Sc Inile raus gaben griechischer und lateini-

scher Scbriftsleiler und Selbtanzeige seiner fllr die

Sehlde bestirnnten BearbeHnng des Oornelins Nepos.— 8.307— H7I. F. Hronnor, nocthos rriinisclie

Elegien und ihre (Quellen. Fortsetzung: Nachweih
von entlehnten Motiven und Gedanken. — 8. 379

—

404. Bericht Uber die Verhandlungen der Wiener
Philotogcnversammlung. II (Berichte aus den Sek-

tioDeoJ.

Rendieontl delU Reale Aeeademia dei Lineei
Serie IV. Vol. II, fasr. 5.

S: 277— -21)7. K. 'l'v.zn l'h.r da«; IIe\aem<ron

des GeorgloB Pisidcs, nadi der alten armenischen

Übersetzung. 8. .113—362. K. riccolomini,
Krgilnznngcn niid Bemerkungen za den Frafrun nteu

de-. Nino>-Ui»iiiain i ltcriiiu r I'apyrns von >Vilcken

im HerfflOü XXVIII 2 publiziert). — Fr. Spiro,
Alexandiiaische Pondrangen. II. KalUmachini und
ApoUoirias. Es Ivint der Nachweis geflllirt, dafs fOr

die so oft behauptete Feindschaft beider Miinner in

der Überlieferung kein sicherer Anhalt zu finden sei;

die bekannte Suidasstellc entbehre joder Beweiskraft,

der Orammatiker Apollonk«, dar die Verse Aiitholog.

I'.ii. IX 'J7-2 'j('L'> II Kallimachw schrieb, ist efai gam
anderer wie der Uliodier.

tf^moiresde la soci<'-tc <{< liuLMii'^t iiiiic VIII

S. 24f). A. Meiliel, Viiiia. 1. Di.' Al>-

Ifilung Johanssons d^dfo{y)n dfdfirfxoftui von Mwui
s= zwei wird gesttltzt. — i. iiwa§oi (Jtmiatos) ist mit

got. auN = 0de msainmenmstenen; damit rerwandt
ist got. wan Mangcd und alul. wiiosti; cf. lal. vaslus ii.

vanuN. 9. Die Betonung von ti^h zeigt, dafs i}( ein Kn-

diticon ist; es ist — Skrt. ha, slav. 2c. — Accen-

tnationsfragen. 1, txrQÖc ist eine den Alexandrinern

zuzuschreibende falsche Betonung statt fxi'QOi, wie

man nach dem Skrt. ^•va«;nras fordern mufs. 2. Der

Unterschied von tOlos »nd i9iö$de und ithnlicben

WArtem erklirt sidi am der enklitischen Natur des

Ja; es si)llte roTocdf heifseB, da aber das Wnrt ah eines

eni|ifnnden wurde, so behielt es auch nur einen At ccnt.

|Üas Ausgelassene hat keine Ibzielnui},' zu den klas-

sischen Sprachen.] S. 246-255. Michel Breal,
^tymologics. aiQtta. Vcrsnch, die Identität von

a'iQfM und uyqiit) zu erweisen, wahrend aliaxoftm,

besonders wegen seines anbiutendon /, davon getrennt

wird. — ftiXle$p. Auf Grund von Hesychins, ßiXUtv.
fi^)Mif. ^h^lny (i{X)j-n' winl iii)Mi> mit velle niid

üol. ß6X/.oitat zusammengestellt, haio^tyrtf^y auf

der Bull, de eorr Ii. 1! De/. 1892 S, :>70 publizierten

Inschrift von Mantiuea wird mit Hülfe von llesychs

yiQciyttffty iqivvni. Maxtdövtf auf di^ec, xatoQtf

zurückgeführt. ^EQtvvg wird getfeu Kuhn u. M. Müller,

als ein Appellativ im Sinne vou 'Verwüstung', synonym
und stammverwandt mit «g« gedeutet. X^qn^vtiao^.

Der erste Bestandteil wird der Bedeutung wegen von

X^^rro; trocken (= $«^?) getrennt and vielmehr dne
Sfethathesis aus oxfQÖf 'zusammenhangend' behauptet.

JIESHE/N auf der Bull, de corr. hell. XVI 371

von Doublet publizierten Inschrift von Dclos winl als

ein nach Analogie von ivtyxfXr, flnfXv gebildeter In-

finitiv angesehen und iul^tjtTy accentuicrt. — S. 35G
bis 2G3. L. Duvau, Italo-Ccllica. 1. Das ox in

ferox, atrox wird mit gr. uiff, thioi ideotifissiert. 2.

üxdlodonam nnd iifn/Us', als Wnrsel wird *nps er-

wiesen, u'cgen de Saussure, der uk;,s verlangt 3. —
lateinisches cl. Versuch, die (ileichuiig villa = victtla

zu beweisen. 4. Die Frage, warum quom -H iam
i|Uoniam ergiebt, wird dahin beantwortet, dafs das it

in r|non das ITrsprttogliche, m das Spätere seu

La Mus^on XII 4.

S. 285-294. O. II. S., Bötticber und Sehlie-

m an n. Verf. skiiaiert den Inhalt der beiden letzten Auf-

s.ttze, die BStticher zu Gunsten seiner Hypothese ver-

liffentlicht hat (in 'Nonl nnd Süd' und im 'Kurio-iiiiii-

denzblatt'J uud schliefst, indeui er sagt, es würde ihm
schwer sein, den Argumenten Böttichcrs zu wider«

sprechen. Ilissarlik sei nicht das, was Schliemaan

und seine Schule daraus gemacht hätten. Wenn es

für das Menschengeschlecht eine Steinzeit und eine

ßrouzozcit gegeben habe, so seien diu Kntdcckungcn
von Uiasariik nicht geeignet, ihre Existeni so erwdseiu

.'^thenaenm. 8448.
S. 5(!0. ,1. Arthur R. Munro, weiterer Bericht

Uber die Ausgrabungen in Koch a, Montcnegni. N< l)en

der Basilika wurde ein kleineres Gel»;Uide gefunden,

in dessen Mauern zahlreiche Inschriften v. rbmt mii I.

— S. .^61. Myers hat einige Inschriften Uni i. it, .lie

<i< li auf (Idlil-tieifeii befinden und orphisclu' SentcnÄll

entliulten, ahnlieh iliT von .loubin puhlizicrten.

Tlie American jonrnal of pbilology XIV 2.

S. 189—170. W. M. Lindsay beginnt einen Auf*

>at/ nlier das Satiirnisclio M'-tnim. Xachileni er

das Material vorgelegt, unternimmt er es, unter Be-

zugnahme auf Plautus, Terenz und die Bruchstücke

der frflhiateinischen Dichtung <lic Quantität und, soweit

möglich, die .Vcccntuation aller sweifelhaften Wörter

in den erhaltenen Satuniischen Zeilen /ii lie^iininicn,

uro daraus das wirkliche Wesen des Sutuniischou

Verses festzustellen. » S. 198—315. J. Pickard
si-tzt seini'n Aufsatz ülier die Stellung der Schauspieler

und des Clior^ ini grieeiii&clien Theater des .'). Jahrh.

v. Chr. fort und betrachtet unter diesem Gesichts-

punkte die einzelnen Stttcko des Aschylus und dos

Sophokles von den Supplices bis zum (»edip. Col. —
S. 2Hj— 525. eil Knapi» gieht Hericlitigungen und

Nachträge aus Gellius zu dem latcinisciivn Lexikon

von liowis nnd Short — Anexllge: N. Jahrh. f. Phil,

und I'iid. 1891, 7- 0 (('. I^ Hendridcsoii). Hernes

1891, 3. 4 (E. ti. bihler^.
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•Eatia 34—40.
8. 120— Iis. Bericht Uber das nwie Nfttional»

muscnii» für MtJnzcn mit einer knrzon flfsrlnrhlo des

allmiililicheii Anwachst ns der Saminliiiig und /woi Ab-

bildmigen, — 40. S. 218 f. P. N. Papaneorg teilt

drei Inschriften aus dor '.^jria ^otfia zu Tliessolonich

mit. — S. 222. Über die Ansgrabongen in Thorikos;

CS wurden zwei FOratengrlber der Mykenischen Epoche

anfgedecku

BnfluioM- Verzeichniii pkilol. Sehriflen.

Apollonii Pergaei qoac extaot ed. J. L. JJei-

btrg. Vol. II: DLZ. 87 8. 1173. MUteflungeo ans

dem Inhiilt. ij. Werthiiui.

'AQicuotiXovf Wt^votW noi,iuta vd. J. £.

Sandy»: Jüv. </i /(/. XXII 8. 135. Eine Hneterain-

gtbe. Zureüi.

Tbo Babylonian Kxpediti on of thc University

of Pennsylvania. Scrics A: Babyloiiinn icxts vA.

by n. y. JJHpreek. Vol. J: Acad. Uli ü. 195.

Gediegene Leistang, die nnser Wissen sehr fhrdert

Bcuüor, IL, Horaz, Homtr und Sciiiller im Gym-

nttian. Drei Gyinnasialredcn : BphW. 41 1.3U-2-

1304. Die Kedcn zeichnen sich durch woUthuende
Wärme und Klarheit aus. ./. Iliimsurr.

Berger, 8., La traditiun de Pari grec daiis los

manuscrits latins de l'6vangile: ThLZ.i\ 8. 520 f.

Sehr anregend, aber die BÖdentnng dee Stoffes nicht

erscli<iiifi'iul. 0. von (lelihardt.

BlUmner, H., Die I-'arbenbi'zciclinungcn bei den

rDDisdien Dichtern: /i'cr. 39/40 8. 171f Man er-

wartet mehr als eine loxikograpliiache Studie. P.

Bodensteiner, Krnst, Srenisrhe Fragen betr.

das griechische Drama: Äphli, 2 1 6. 333 f. Verf.

hat das Material mit der dankbar grOfoten Genauigkeit,

Bi vMiiiK iilu it aad Vomrteihdoeii^it verwertet 0.

l)tiiiji liii III.

Ii rieb reell er, U., Der .Mittineasiscbe Krieg:

ZöG. 44, G 8. 674. liüne üereicherang unserer Kennt»

nissc. A. Hauer.
Cagnat, L'annee öpigraphiiiue I8f-2: J'rr. 40

S. 172. Ebenso wertvoll wie diu früheren Berichte.

P. Gviraud.

('('U'l y i'i s k i , It., De fonfibns a Plutardin in vitis

(iraeciiorum aühibitis: ZoG. 44,6 8. 573 f. Im Gründe

nur eine DanteliuDg des Ldwns des Utereo Gracchus.

A. Bauer.
Klter, A., Gnomica I: Scxli rythagorici, Clitarchi,

Kuagrii Pontioi Sententiae. D<!r.seib(': (inomica 1:

Kpictcti et Hoschionis quae feruntnr üenteutiue:

NphK. 81 8. 828-826. Die reifen FrOehte langer

Stodiea. JCtl. Kunz.
Foresti, A., Mitologia Greca. I. Divinitii. II.

Eroi: BphW. 41 8. 1298-1301. Geschmackvull und

leicht venrtAndlich geschrieben, if. IL Uoaektr.

Francotte, Tl., I.'organisation de 1a cit4 Ath6-

nienne et la riform.- ilo Clistliönes: lipli \V. 41 S. 129S.

Zeugt von Meifsigeni Studium der Vuelieu uud der

niraeren litteratnr. iMau

Gidionsen, W., Studien zu den Litteraturbriefen

des Boraz: Jiph H'. 41 S. 1293- 1295. VMes ist durch-
aus einleuchtend. ./. f/äu.^tiin.

(iilbert, (lustav, llaudbucli der griechisthun

Staat«altertümer. I. Bd. 2. Aufl.; Itec. de* et. tjr. VI

(1893; S. 306*307. Das klarste undj bestdisponierte

Handbuch anf diesem Gebiete; aber leider ist der
Verfasser von MimlT Iloi liachtung gegflollber Aristo-

teles erfüllt. TU. Reinach.

GomperK, Tb., Die jOngst entrleckten Überreste

einer den Platonischen Phaedun cnflialtcnilrn Pa]>yru3-

rolle: ULZ .H7 8. Ilü2. Wir können uns dir Hin-

sicht nicht vei-schlicfscn, dafs die liedaktion, die unsere»

Uaudscbriftea zu Grunde liegt, weiter vun den Worten
Platons abweidit, als wir bisher geglaubt haben. M.
Con.'ihruch.

Goumy, Ed.. Les Latins: Jicr. 39^40 8. 109-171.

Der Journalist und homme du inonde kann sich in

dieser Schrift nicht vcrlcngncn. K Thomas. — Dass.:

LC. 38 8. 13521. Mag manches vertuhlt erscheinen,

anregend uud mit Geist gesehrieben sind diese Eswjrs.

&. Z
Gregor von Nyssa (Select writiags and letters of

Grcüoi-y = Xicene fafhcrs II, 6): Atiun. 844S S. 520.
Vortreffliche ("bersetzungen.

Griechische Urkunden aus den Sgl. Museen za
Berlin: y/cr. 31) 40 8. 169. Dankenswert. Das L Heft

von WiUken Ubertrifft das 2. nnd 3. //. G.
Hart, (i., Die Pyramus- und Thisbe-Sagc in Hol-

land, England, Italien nnd Spanien (= Zweitor Teil zu
'Ursprung nnd Terbreitang der Pyramus- und Thisbe-

'•age'): lifh 11' tl S. 1301. Interessant sind boMindeTB

x.wei luteiuibche l e.vte des 13. Jhds. aus Wolfe nbllttslsr

Uss. W. H. Roscher.

Hieronymus (Thc principal works of St. Jeromc
Niceuo fathers II, 6): Atken. 3442 8. 520. Vor-

trcfrii' he t'bcrsetzung von Fremaatle, aber voll siun-

stürender Druclifehier.

Imboof- Blumer, Portrltköpfe anf rOmisdien

Manzen der Re])ublik und der Kaii-crzeit. 2. verb.

Ausgabe: Riv. ih jU. XXII 8. 124. Einige Wünsche
werden noch geäolsert von Firnro.

Jorio, Giuseppe, Codici iguorati nelle biblioteche

di .Napoli. Fase. 1.: Rev. det iL gr. VI (1898) 8. 811.
Knthillt eine nur zu vollständige Kollation einer Hand»
scbrift von Xeuophons Uelleuika. Aug. Mielifl,

Joliien, iSimile, Le fondatear de Lyon. Histoin
de I,. Miinafius P!;iiicus: /j: :]8 s. i:!;];»f. Eine
gesi liickte, Iclilialt« Darstellung eines bewegten Lebens.

A. H.
Karsten, 11. T., De uitspraak vau hct Ijatijn:

liph ir. 41 S. 1301 f. Gcscliiekte Zusammenarbeitung
der neueren Krgebnisse. H'. J>eecke.

Lacava, M., Topografia e Sturia di Metapouto:
Riv. diß. XXII S. 159-160. Die mit IdbUchem EiAr
tinternoniincne Arbeit wird genau besehrieben von
I'al'itiui.

Mac Kinnon, James, Culturc in early 8cotland:

/yf'. 38 8. 1340. Ohne eigentlich wissenschaftlichen

Wert, bietet das Buch <locli angenehme und leichte

B. -I.Iining. J: //.

Meiuers, W., Quaestiones ad scholia Aristopbanea

historica pertinentes: Jiph W. 41 S. 1S8MMS. Go-
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eifiiet, nadi den terschiedensten Richtungen hin an-

regend nnd fSrdernd zu wirken. O. Baehmcmn.
Mt'rcati, Dutt. Giüvanni, L'ctä (ii Siininaco

. 7/6'. 38 S. 1337 f. Eine grOndliclie, aber etwas

weitscbweifige Städte. C. W—n.
Meyer, Kdiiani, Forscliungcn zur alten Oc-

»cliichte. 1. Bd.: Aphii. 21 S. 330-333. Wird als

die bedeutendste und wichtigste Bereicherung unseres

AVissens aber die Anfänge des griech. Volkes seit

lan^'i'in bezeichnet von JJeinrich Swufnnla

Misclikf, Kurl, Der fahremii :i ^-rlmli r I i,, Irr-

buch: LC. 38 S. 1353 f. Diese deutsche Lbertrogung

der meist latein. Gedichte ist aufs lebhafteste zu

begmisi ii. //. //.

Origiiies, The l'hiiuculia . . . by J. A. Rolntmon

:

Athfn. 3442 S. 519. Die erste brauchbare Au«gube.

Ovidii metamorphosea. Auswahl von Meu$er-

Eyen, 5. Aufl.: i?pA 1^.41 S. 1295 f. Rietet keine

wesentliche Abweiehung vun der 4. Aull. Ii. Elixcald.

PlatOB, The Phaedon, Lysis and Protagoras. A
Dew and litend tranlalioii by J. Wfi^hii Beo. dt*

it. ;ir VI isfi;5) S. .3 In. Wicdcrabdmrk einer 1848

t-rsciiiüiieiiuii t erset/.uug, die /war genau ist, aber zu

breit. C. ihiit.

riaton, rh<idon .... par l'aul Couvreur: LCi^
S. 1351 f. Bringt manches Neue und Beachtenswerte.

IWl/rA.

Prcilslcr, K., Zur Geschichte des Aguthoklcs von

Syrakos: ZöG. 44, 6 8. 573. A. Baurr stimmt dem
Verf. nur in wcnipcii I'nnkti n uidit zu.

Prcuss, S., Iudex I>< ii>«stheiije»s: Jiio. dijiL )i.\U

S. 128 f. Ist fur streng statistiscbe Zwecke ooeb nidit

vollst&ndig genug. Ciiiguitti.

PuIIor, F. W., The primitive sainta «ad tfae see

of Korne: Athen. S44i 8.519. Gelehrt, aber etwas

subjektiv.

Radet, 0., De «^iis a Macedonibas in Asiam
eis Taurum deductis: /.', r drt A. gr. VI (181)3)

S. XV. Kine solide und elegante Studie. 1'. (jiruni.

Stewart, .1. A., Notes on thc Nicomachcaii etliii^

of Aristoüe: LC. 38 S. 1350 f. Der Tcrf. ist rcdlirb

bemflht gewesen, eine grflndliche Arbnt an liefern,

wut' ^irii .iber (bull wühl der ganzen Scbwierigkcit

der Anforderung nicht bewulst. Ihmg.

l'i).).oyoi: lin: .V.i tÜ S. I HI f. Il-iehst bltorCSSant,

aber zu ungleiclimiilsig bearbcilct. My.
Tbeodoret, Jerome, Genuadius, Uufinus:

bistorieal writings (s Nicene fatbers II, 3j: Atlien. 3442

S. 5l9f. Von den drei Obenetzem beben Gutes ge-

leistet JaeliNdii iiiiil l'reuiantle, wiilircud Kicliard<ous

Arbeit weniger nach der Seite der Übersetzung, als

der Ttotkritlk bin verdlenstvdl Ist

Tboma^. Acm., I>r Volleirtiii voluminis condiiioiu'

aliquot «apita: lipliW. A\ S. 1296- 1298. feebr

empfcblonswiTt, wetin aneh mandtei znm Widersprach

raizt. Fr. Uüld.

Wagner, .los., Uealien deti klassischen Altertums

für <l.ii Sdiulgebraudi : Zö<i. II, G S, hAi Aus

amlcrn llaudliOchem z. T. wörtlich abgeschrieben. /'.'.

SzmOo.
Walter, J., IMe Geschl.lit.' ib-r Ao=thetik im

Allertom, ihrer begriflilehen KnlwicklunK nach darge-

gestellt: Sabr. 1978 S. 365 f. 8ebr beachtenswerte

Arbeit.

Wei fsenborn, E., .Aufgabensammlung zum Über-

setzen ins tihecbische, 3 Teile, 2. Ausg.: ZöQ, 44, 6
S. 59S. BrawAbar. F. Sick.

Wc iit/el, G., Die Göttinger Scholii n /u Nik.unli r-;

Alexiiiliannaka: DLX .37 S. IHJl. l>ai>kenswerte

Berichtigung der Abel-Vat is« lien Kollation. E Afaaft.
Wesoner, P

,
Paradigmen zur KiuUbung der griech.

Formenlehre: Zö(jf. 44, G S. .522 f. F Stolz macht
einige Ausstellungen.

Westpbal, K, Ahstoxeao« von Tarent, brg. ron
F. Saran: BphW. 4\ 1285-1293. Dem Ileraiu.

gcbcr f;ct>lthrf der Itank der Fac li'.;cnosson. Die Arb^
selbst ist von hiilicr Bedeuluii}.', aber ihre Kinrichtuig

bt zu manchen Bedenken .\nlal's. C. v. -Jan.

Wissowa, G., De dis Uonianorum lndigetil)us ot

Novensidibus: DLZ. 37 S. 1163. Geistvoll; hier und
da zum Widersprocb reizend. B. Käbier.

Verseichnis nen erscbieuener Bücher.

Ameln ng, W., Ftorent'mer Antilnn. Milncben,
Vcriugsaustalt für Kunst n. Wissenschaft. 43 8. mit
Abbildungen und Talel. .iL 2,50.

Aristophanes, Wasps. With introdnctioii, text

and notcs by IT. Mm-ry. Ciareiiilon I'ross. Sh. H.fl.

Berger, E., Beitrage zur Kntwi« keiuiigsgeschichto

der Maltechnik. Erläuterungen zu den Versuchen ZOT
Itckonstruktion der Malleehmk des Altertunu bis znm
Ausgang des römiscben Reiches. Manchen, Buchholz.
(i7 s. mit Abbildungen. 1,50.

Bornemann, L., Pindar» erste istbniische Odo
'An die Vati rslailt' mit einem Vorwort über HeUeois-
mus und Einheitsschule. Hamborg, Herold. 16 S.
8. M 0,60.

Bruns, G., Fontes inrüi Itoniani antinui. F.d. VI.
cura 77i. Mommten et O. Grudenwitz. Froibnrg,
Mohr. I. Legcs et negotia (XX, 884 S.), II. Scrip-

tores (Vni, I».--) S.). .^7. Kinbd. in I.einw. ^ \.

Ca»!sar, Gallic war. Book I by //. Alicroß and
G. linUtowe. Olive. 150. 8. 8. 8h. 8.

Caesaris commentarii ex ree. litTu. Kin}>hri.

I. De hello gallieo. Ed. mai. I,einzig, l'cubncr.

( XX.\, 237 S. 8. mit Karten. 1,20. — Dua.
Kd. uliu. 237 S. 8. mit Kartu. JL 0,75.

Cardolla, D, Le phtnre ddla kmha ttnuea
degli Hescanas presao Orvleto. Torina. 18 8. 4 oon
4 tavole. L. 4,50.

('atulli Veroucnsis über, rec. Aem. Baeftmu.
1. Nova cd. a A'. 1\ Schulise eaniM. Leipzig, Tenbäüar.

I.XXVI, 127 S. A 4.

( ebetis tidiula, nc. (\ /'raeehUr. Leipzig,

Tcubuur. .\I1, 40 ä. 8. JL 3,60.

Clandiani carmiaa, rec. J. Koiih. Leipzig,

Tsubncr. lAI, 346 8. 8. o,r,ii.

CIcrc, M., IjCS m&t-qun uilfni.n^. Etüde sur
)a eondition legale, la Situation nonnale et le rAlo

social et 6conomique des ^traagors doinicilids k Äthanes.
Thorin. Fr. 14.

VmmI». laAMMn Or. Vr. Hacdw; Berlin 8. 4a, I.ni««n«r«r U.
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K. (iiu'riiu'ix Vvrlut;, iL. Ileyfelder, Berlin SW.

De Velleiani voluminis condicione

aliquot c.ipita

Bcripiiit

Aenlll«« Thonas«

B. Gaertnen TerlsK, H. HeyfBlder, BerHn SW.

SfH'lien iTsi liieii;

Unsterblietikeit und Autcrsteiiung.
Erster Teil:

Di« Psychologie des Unsterbliclikeitfli^obeiu and der Unstcrb-

liehkcitKleugnung.

V..I1

Ur. <*cors Kanxr,
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)>1i if>r>'n<l('n U i- u r ii w n r t in Imliim MiiT"!', nml olinc Kthrf' «inl ili-^» Mii. h
• dizn li.'it «1<'III II* w M [..t«..'!!)"-"-!!)'!' "il.t .lill" ^ U II <l 1 r i- IM t 4- S'tl-
lung in <r<'r w ifl>i<>iiHcl)a 1 1 1 i >' Ii i'n AultuaiiiinK <ier \V i r kri<' Ii kc i I /u
(«winnan, di« «i Uuiteüelilirh im tMn rinuimmt.*

(OatU a<4efarta Ankaigm IBBS Ko.».]

FHUier ifml enwhieiiM:

Die Sprachenad dasErkenvea. '

Verlag, H.
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Dr. Karl Konz«,
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D'ilU, waiMlIicii «ni|Ufb. Artig».

Cr. t*. I.30 JC
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HDULUSQlOlBBi VOK

GEORO ANDRBSEN, HANS ORAHEIM

llitj I'nnLln] \.k r A\Z [T A \l 1)1-1?.
TnMtnt«

10. Jahrgang. Berlin, 29. Norember. im. Mt.48.

F.R.T>r> rii1i'r. Triton u. II« Tritnnpn. IL (B. StMuUaiD IHB
Vi«. .litoiiK'H K'Migi-. (foographie UaiiBlim d* Uk

Baaae-Keyuti' iE. <Jli«rbuiiunerl 1007
J. <!• Prott, Fiiali Uraeoonuk Mmti PiMsI . . IMX
C. P«*tial. H>Bin Uii«tti«tlci (O. Vo«rfna) U*»
ClkCBisllop. I>n nilj>-<'tiv»nim v«tr)ialinm .

-T0{ UTiniuMtioue iniüg-
y

, VcThnl« in -to; in S«iihiKl> s

*it«lcr) I» 0

John C. Kollo, Tli.> trikifi-ily KIkhuii (C. Hucbcrtin) . . 1312

H. Bellini;. Kritisrhn l'ruleRomena in Tihall (U.
Boüuit^«in; »8«

OniL Sotamid», !)• Boauuwram inprimi« HurtoaU
Ute biogniiAfM IHi Babmctoy) IMS

AuuOm: Imlncornuuiüclio KitntobunRon Itl, l. 2. An'luv
(Hr (iMchiehto d. Philoäcwtit». Vr4. - l'reurnwnbi'.liihr-
liärlixr 73. 2 " Rfwn* d« rhiKtnivt. nablimir »n ll)>lsi<|iii<

X.WVI. * AniiiiliK -Ii- Ih nirulUi <W li'ttrr-« Bor-
il.'iinx ISri, 1 ,l.>nr:iul lii s «nVBDt«. AuKtixt. — Ar»-
ilnmy Illt>-I1IK — iCniLwUirill f. il. OsrmiUMiMlwmon 7/U
— KornapoadMiibUU Ar di« a«U und B—

I

whalwi
WftrtlmiBMiä Wi .

A«f«llil4'*li tVpfM^illM .

JAUniiiNf;«!! : I'rtMirKiiii'bii Alia>lcime <L WiaMinaoluUtAU. %lio-
vi'mlirr. — Aim Iii-li>lii. — Vom

ftntUmk um

im

I»ic IltTMi Verfasser v. n I'r trraiiiiiicii ,
DisKortatiom!« und sonstigen GelegenheitsschriftPii werdtMi gebeten,

lUzc'Usiousexemplare au K. Uaerlucr« Verlagsbuchhaudlung, üerii ii .S\V., Scliüneberiferstr. "iti, einsondun /.u wolleu

F. IL OrafUWi Triton nnil dir> Tritoncn in der
Iiitloratur uud Kunst dor Griechen nml
ROmcr. II. Teil. Propramm des Kgl. Gymnasiums
zu Wiirz.ui. 189.'?. III. 47 S. n. idf TuHl" amii

zusammon in Kouimissiuu btä Teubnur in Leipzig

mter den ZinatxtHel: I. and II. TeO. Sonder-

alxlrfh ko ans dem Progr. etc. 1^92 r?.

Der orntc Teil von Drelstors :\rheit iihor Triton

ist von mir in dieser Zeit«ichrift im Julirgung U,

1892, No. 44, Sp. 1196 ff. bosproohen worden.

Wihrend für dieten beadbtenswerte Vorarbeiten

anderer vorhanden waren, mht der zweite 'Triton

und die Tritoneu in der Kunst' ansschliei'^ilieli auf

des Verfiu0en mgenen aarMrordeniKeh reioben

Sunmluugen, in denen auch die an den ont-

legeuHteu Stollen veröffentlichten Denkmäler Ho-

rücksiehtigung gefunden haben. Ans der Mu-sso

der ESiMselbeolmehtangen eoUen cnQiehii folgende

allgemeinere Ergebnisse hervorgehoben werden.

In der Kunst werden die Tritonen regelmäPsig

in lokaler Bedeutung, d. h. zur Andeutung des

Meeree, des de Tertreten, gebmaebi, wie man
sonst anch Fisehe, >fnsolie1ii und nndan Beeticre

erwciidet. In diesem Rinne erscheinen sie neben

Poseidon, Amphitrite, Aphrodite, Helios und

Selene, Ino nnd Melikertes und manehen anderen

Gottheiten (§ 18—24). Mögen sie dieselben auf

hrem Fischleib tragen, ihr Gespann lenken oder

selbst den Wapen ziehen, immer .stehen sie nur

an Steile der Wellen, auf denen jene dahingleiten.

Resonden deollich zeigt dies der Yergleieb mii

den ihnen sonst älmUchen Nereiden, di iiu diese

schwimmen nicht selbst, fast ausnahmslos lassen

.sie sich vielmehr von Tritonen oder Seetieren

tragen. Dabei wird in der Bildung nnd Omp-
pierung der Tritonm un<l anderer Serwesin das

wechselnde .\ns.sehen des .Meeres Hcll).st zur .An-

schauung gebracht. Dio Gewalt und Grüfso der

stnrmgepoitaehten Wogen tritt in den Gmppen
hervor, in welchen I'oseidnn als Hemcber Und

Händif^er di r l'luten von Tritonen gezogen, ge-

tragen oder begleitet dahinfuhrt, während sieh

das heitere, mbige Spiel der Wellen in ihnen

verkörpert, sobald sie mit Tritoniden nnd Ne-
reiden scherzend die neugeborene Aphrodit4' in

der Muschel uacli dem strande tragen oder im

sehwimmenden Wagen dahinsiehen. Statt der

das lante Tosen des Meeres audenti>uden Mosehel-

trompete blasen sie dabei beaeichnenderwoee oft

die mild tönende Flöte. —
Im einadnen wird nnter den onerklfirten Dar>

stellnogen § '24 (< ein rotfignrigcs Alabastron

erwähnt, auf tiem Triton einer 'Nike mit einem

Kruge' eine Schale hinhält. ^Sollte hier nicht

Tiebnehr die gjeiehfidls geflfigelte Eos gemeint

sein, die sich vom Okeanos erhobt und von

Triton, dem Vertreter des Meeres, den Morgen-
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tau (.'rhiili, um ihn in ihrem Kruge über die Erde

InnnitragieB (Tergl. di« Abbilchuig in Bosehen

Lex. 1 Sp. 1-257 f.)? Dafs im Altertum die Vor-

stellung hori-schte, der Tau steige aus Qnelleu,

Flüaäeu und Seen auf, hat Koscher, Über Seieue

und YerwoadtM 8. 51, nMligewieBeii.

In den §§ 2.')— .'7 l-espriclit Drelslor die Tri-

tonen auf Surkaphagreliefs, welche eine Muschel

oder ein Schild mit dem Brustbild von Verstor-

benen, d. b. offenbar du fiild der im Snikopbag

Bestatteten, emporhalten. Er läAt dabei nnent-

schiedeu, ob hier eine Cberrtihrung der Seele

nach den Iu»elu der Öeligeu oder ob das glück-

M%e Fortleben derselben nnter diesen Seeweaen

selbst dai^tellt sei. Ffir letztere rOQ Petersen

jinfge>tellt« Ausicht ist neuerdings Roscber (Berl.

i'iiil. Wocheuschr. 189;i, 28 Sp. 886 f.) mit Be-

ngnabme aof die samothnkisdie HjrterienlebTe

eingetreten, ohne jedoch den Umstand zu erklüren,

dafs hier der Verstorbene nicht in Peraou unter

jenen Seewesen eriicbeiat, wie bei dieser Yoraus-

setsong natttrlidi wKre, sondern dab immer nur

sein Bild getragen wird. Die Porträtbilduug der

Hauptpersonen iu zahlreicheu anderen mythischen

Sarkophagsdarstellungen beweist aber, dafs sich

die antiken KflnsUer dnrebans nieht sobenten, den

VorHtorbciu'ii die volle '!''staltuug mytliisi'lier

Penoueu zu verleihen, weun sie sie wirklich mit

solcbeu in enge Beziehung setzen wollten. Somit

wird es in diesem Falle wobl bei der ilteren

Deutung bleiben müssen.

Im letzten Abschnitt §§ 28 — 33 behandelt

Dr. endlich noch die Tritonen in dekoratirer

Tenrendnng, sowie die Einselheiten in ibrer

Oestaltung und ihre Atfribtite, indein er auch

hier alle« irgend Bemerkenswerte hervorhebt und

xo «nem ansdhanltehen Gesamtbilde vereinigt.

Würzen. S. Stenilinf.

Vte. Jao^aes de Soagi, Geographie ancienuo
de la Basse -figypte. Paris, J. Rothschild. 1891.

Xn, 176 S. Fr. 2a

Der Verf., Sohn 'Ics ]S!t-i verstdi-beiieu be-

rObmten Aegyptologen , giebt in dieser mit firan-

sSflisoher El^anz ausgestatteten Sebrift eine

Obersicht der anteraeg3rptiscben Nomen nach

üiicii liieroglyphischcn Bfuenuntieii . den die

eiit?precheodeu griechisch-rümiüchen gegenüber

gestellt werden. ESngehend wird bei jedem No-

mos dessen Lage erörtert and sodann beigefügt,

was über dc^'^cn l']in*eiliing. die Rezeiclinnngen

des Vorortes sowie der sonst dazagehi>rigea Orte

und HeiligtQmer bekannt isi Die «rMgmahen

Arbeiten des -t^^pl Etplorattm Funii, soveie flin

on Renlloat in Oxfiord anfg(eflmdenes koptimdi-

arabisohes Yerzeiclini-^ der a^^tiscbeo Bischofs-

sitze, welches im Anhang mitgeteilt wird, liaben

es dem \'erf. ermöglicht, neue Stützpunkte für

die antike Topographie des Delta sn gewinnen«
die bisher auf weit weniger sicherer Grundlage
ruhte als die Topographie des Nilthaies. Die

günstige Beurteilung, welche seiner, den f^tompel

gawissenbafter Fonsdrang und voller Beberreehnng
de» Gegenstandes tragenden Arbeit auch von

fachmännisch acgyptologischer Seite zu t«il ge-

worden ist, berechtigt uus, dieselbe als einen sehr

erfreoHoben and dankenswerlen Beitrag zur aliea

Geographie zu bezeichnen. Die .Vuffinduug von

Einzelheiten wird durch ein alphabetisches Ver-
zeichnis der hieroglyphischeu, koptischen, grie-

chiseben nnd arabisdiea Ortmunen, sowi« ein

allerdings nur skinenhaAes ÜbeiniolitikirUdien

erleichtert.

Manchen. OberbnuMT.

Joannes de Prott, Fasti Graccorum sacri. Pars

prior. Dissortatio pliilologa Bonuensis. Lip&iac

1898 (TMmer). 8« 30 8.

WeH% Worte mögen heute genügen, auf «ine

wichtige knltgeschichtlichc .Arbeit hinzu wei>fn.

deren erster Teil .soeben als Bonner Diflüertation

erschienen ist. Oer Verfasser hat sieh die dank-

bare Aufgabe gestellt, die ans insehriftlid) erhal-

tenen Festkalender der (iriechen gesammelt und

kommentiert herauszugeben. Dals er dieselbe

mit Geschick nnd Umsiebt lösen wird, lafit sidi

nach den vorliegenden 20 Seiten gewifs erwarten.

Die Arbeit beginnt mit den fa.sH Attica»-.

deren sorgfaltige Bearbeitang er uns vorlegt. Der

Tezteskomiitntion liegt, wo es möglich war, eine

uene Revision der Steine durch Alfred Koerte sa

Gruuile. Hei so schwierigen Stücken wie No. 1

wäre ein genaues Facümile sehr erwünscht ge-

wseon. Denn wo Lesungen Ulrkh Kodilws

angezweifelt werden, wird man die eines jungen

Epigraiihikt rs nicht gerne ohne weiteres aunchracn.

Denn maucberiei Überraschnugen bringt die

neue Bevision. I v. 21 wSre nach Koertes Anf-

zeicbnnog an dem Zfvg 'liQatoi nicht zu zweifeln

und nach derselben Inschrift v. 10 «riüfti wir von

jetzt an gar glauben, dal^ in .\thcu zwei

MeiligtSmer der Ge Knrotru|dius gegeben* habe.

Namentlich letzteres dünkt mieii eine kühne,

schier unglanl)li<he Hypothese. Ich weils nicht,

wer uns zwingt, das if uxQonöktt so zu pressen

wie es von Prott thun will Man sollte sieh fibei^
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banpt mit der Venloppclnng von HeiligtQmeni

mehr in acht iiohmon als es hento geschieht.

Hier ist duzn jedenfallH nicht der luiudeste Oruud

orhancl«!!. Binem hart am Eingang der Bing

Oll Athm gplei^fiipn Tempel kann man doch

sicher m allen Zeiten die BesM>ichnaug i/t noiet

gebeo.

Aber ni aoldieii AoMtollmigan ist in einer

Torifinfigen Aueige Vfhi Vlat/, V'w srjll ja nur

der Freude Ober die uuteruommeue Arbeit Aus-

druck geben, deren baldige VoUendong nnd Her-

Bomabe sehr zn wflnniieii ist.

Tsehanak Kalessi (Dardanellen) 0. E.

C PftMal, Saggi linguistici. Toriuo, Loeschcr.

189S. 4< p.

Der unernnulliche Verf. legt hier vor allem

seinen Landsleuten eine Sammlung von etymo-

logischen Einzelantersnchuugen Tor, deren Er-

gebniBse Ar die Denisohen nieht dnrohans nen

situl. die aber ansprechend den Rlit-k auf gewisse

dnukle Wörter lenken. Ea mögen zunächst die

einzelnen Übnsdiriflen hier wiedergegeben wer-

den, damit die Leser dieser Wochenschrift wissen,

was sie in <lt>in Hürhiein zu .suchen haben. Pascal

bespricht nacheinander das Safiix tät im Latein;

die Konsonantengruppe -tr-; -dr» in den iiribehen

Sprachen; an 4 im Latein; die Vertretung (i con-

tinuatori) der Latitgruppe -Iv-; ui = i(i); cerealis;

shtivami; soUemuis, IftTna; ut«ru8; artns; strena;

^•Q<rog; calix; Hado<;; jejüuos; taliare; Diana; die

Formen eooe, aeenm, aoceie; an (in aufero); sex;

dio .\bleitnngen vom Stamme pcs- (n^aoi;); schiavo.

Da wir in etymologischen Uiugeu nicht uberall

an voller Gewifiheit dnrohdiingen kSnnen, so wird

der eine oder dar andere Ansatz Zweifeln b^<^en
dürfen. Besond'T-- Lr<'fnlli-n hat <l«'!ii riitcrz. von

neuen Ao&telluugeu die eutüchieUeue Zuweisung

von sollemnis an das Oskisehe: es heiftt dann

*ad ogni periodo'; die Anknüpfung von tagKare

an &ciXog *germoglio'; bezHglieh obtnrarc, welches

i^. an ^i'^ anlehnt, möchte ich den \'erf. auf

Stowassers Ein&U, jenes Verbnm an tv^ kBse-

kitt anzuknüpfen — Progr.-Aufs. d. Franz -Josofs

Gvmu. in ^\"u•n \SUO, \U\ — verweisen; die

Erklärung von schiavo aus (aervi) ex chwo.

MM stellt P. e-oe; ee «- Mi; apokopiert er-

scheine eooe als ec- in ec-qais, eeo-nbi nnd ähn-

lichen ; cccnin sei entstanden aus ec-huni.

Auch über diese Wörter hat Sto waaser ge-

handelt, mit ganz anderem Ergebnisse ('Kine

2. Reihe dnnlder Wörter', Wien 1 89 1 . XV ). I hut

mUs(, welebes Wort P. an die Wnrzel kaJ-,

khad- (daneben skid-, Hklnd-i kniJpft, wird xfxatf-

fiffoc und Verwandtes hcsprDchen. Er lehnt die

Verbindung mit xai-yv-iutt mit Uecht ab. Zn
Terwdsen ist bezQgfieh der hom. Beispiele anf

Paley on postepic . . . words in Homer, London

iHliK p. 2L Bei xüöoc wird an dolium nnd

caclnm erinnert und calix au xuöoi {xäddtxog,

Heqrch) angeknfipft.

Bai j^dnos, nach P. von 'jag' ^sacrifieare', ist

m verweisen auf den häufigen Umstand, dafs das

Fürsten ein 'negatives' Opfer ist (vgl. J. Lippert,

Oeseh. d. Priestertams I1 148 and Knitnrgeseb. d.

Menschheit II 237).

Einige nieht im besonderen hier wicder-

gegobenen Erürteriiugeu erweisen die Thatsacbe,

daft nnabandarliehe Lantgesetie nieht be-

stehen. Selbst mit Heranziehung der Analogie

oder von Volksetymologie, falls solche immer

möglich wäre, labäeu sich gewisse in die Augen

fallende Entspredmogen nieht erkllren, nimmt
man nicht 'sporadischen' Lautwandel au.

Für die anregenden ErOrtemngen kdnneo wir

Herrn l'asoal danken,*)

Brflna. O. Togriu.

Ch. E. Bishop, De adiiM t i voium verlnillnm -toc
tcruiiuatiune insigniuui asu Acseliylco. Diss.

imwg. Leipiie, 0. Schmidt. 1889. 87 S. 8.

Ch. E. Biihop, V<'i'bals in rnc in Si)|i|]0C]es.

liuprinteil froin tlii; American Juurual uf l'hilology.

Vol. XIII, No. 2, S. 171— 199. No. S, S.829—
342. No. 4, S. 4411-402. 8.

In der zuerst genannten Doktordissertation

unterzieht der \'erf. die Verbulia auf lo; bei

AsehyloB einer eingehenden Untennehong. Er
bespricht znnSehat die Fälle, in denen die ge-

nannton Verbalia passive Bedeutung haben, und

zeigt, dafs diese iu Bezug auf die ilaudiuug des

regierenden Verbs Toneitig, gleichzeitig oder nach-

zeitig sein können. Die letzten h;d)en immer

modale Bedeutung, und der Verf. Unh sie in zwei

Grupi)«;n, von deuuu die erste die Beispiele nach

Art vondvmtfunos *qnem aegre emittere peesis*, die

zweite die nach Art von xutdrtivtSioc 'diguus (jni

despuatur' umfassen. Die Notwendigkeit wird

nach dem Verf. durch die Verbalia auf loe nie

anigedrfiekt.

Dann geht der Verf. zur Betraehtnng der

') lkszflglich des dein Ref. vom Verf. zugesandton

Siiii li nilulrutkus aus dorn bullelimi della l omtnissioiie

aruJieologica cvmmunale dl lUtiiui 'il piü autiuo teuiiiio

di Apollo a Roma' 1803, verweise ich anf den Anssnar

in dteaer Woahensdur. 1808. Sf. «07.

*
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Verbalia nnf io<; mit aktiver Bciletitniif^ üWer.

Diese siuU eutwmler von iutrau^itiv oder truusitiv

gebranditeDVerben abgeleitet; die letiteren werden

aber, wie der Verf. nuchweist, nie mit I'eruonea-,

Homlt'rn nnr mit Siiclisiibstuntiveu vfrliuiKlfu. Ein

eigeutlich triiiuitive» \ erbale, d. Ii. ein »ulcbeü,

da» einen Kaans refieri, findet eieh bei Ischylos

niebt

Dafs <k>r Virl". liui seiner Untersiiclinng »ft

Oelegeubeit hat, die Überlieferaug zu verteidig«'!)

oder m Ttwwerfen, gemachte Konjektoren anrflck-

mwuaen oder zn empf<»hlen, ist uatürlich. Auch

t'ini<»e eigene Vennntungpn spricht er aus. und

dieao will ieh hier anführen. iSuppl. öl möchte

er lesen: ti /tiv ovy . . . ttt^i^Qia puwi^ott» xä

<f wliTiä TtfQ tf., wus ich wegen ot-y nnd der

rnbestiiiuiitheit des letzten Satzgliedes ia d*

utkiiiu XI/.. nicht billigen kann. Kbeasoweuig

ersoheint mir Snppl. 848 dami^ifm' ig aunw
vßqiv angemessen: "ita nt evanescat' etc. Der

Satz niuls eine Verwiinachung cntlialteu: ihto-

tijii}ttt ti ütmovi ^ßdif palst hierzu niciit. Sept.

2<>0 aehlSgt der Verf. Sevftn^d'* at, Sw^irX^x^^

vor nnd Snppl. Iii? dSfit^in M/t^nt mit dem Zn-

satz: 'neseiu tiimen an liaec syllabae tf ante vo-

calem eorreptio apud Aesehylum ferri poüüit'.

Die Anbiinge bandeln 1 de motione et accentu

udicntivornni verbalinni in -lo; oxenntinni. II de

comiH>sitii< posacsaivia. III de otymologiis (jui-

bnsdani incertts. IV Deinde laodanda 8iiut oon-

nnll« fragmenta, in qaibus tarn paoea verba insnnt,

nt Uaturam adieetivi verluilis eonstitnere nnllo

modo po«8iums. V Ailverbia ex adiectivis in loi

exenntiboa formata. Den Seblnfs bildet ein index

vocabulomm.

Die Abhandlung über <lif Verbjiüa auf jik l>ei

Hophokles ist in derselben Weise augelegt uud

dnrchgefnhrt; nnr Ober die modale Bedentnng

handelt der Verf. etwas genauer, indem er fol'

geude vier fJnijipfu nntersrheidet: I. reullv.

phjsically (im iiHjs>il>le: u) hy uaturc or chuuee,

e. g. dya(}i!>iii,ini
fi) intentionally so:

Mignns qni', e. g. utf^ntos . , . tjuvtX. II. throngh

p«»et!e exiiggemtion or freedom <\\' ^|k-('iIi

nietcri/.ed (^im)po.sHible, e. g. ^i^•txt^^^u^' ö.T/.iaf.

III. firom modestj, shame or «ome moral conside-

ration rendered (im)posHil)I('. i-. g. uQQtjtot' mo;.
(IV. that wliieh \n\\>t beV. Kin we>entlieher

Unlerschie«! im Gebrancli der Verbalia auf lOf

xeigt sieh swittcheo Äscbylos nnd Sophokles nicht:

lim tilrt bri letzterem die transitive Beden i

des \ i t liais insofern mehr liervnr. al-* es

einen Kasus regiereu kann. Ein Versehen scheint I

es zn sein, wenn S. 188 nia eine Neuerung des

•Suphokles angegeben wird, dafa er das mit der

Handlung des regierenden Verbs glmchseitige

Verbale mit passiver ßedeotnng anch mit Per-

sonalsnbstantiven verbinde; wenigstens zählt der

Verf. selbst in der Diasert. S. 25 f. d derartige

Falle ans Äsehylos anf: Ag. 1556. 903, Prom. 590,

SnppL 754, Ag. 1-20I, Fh>m. 587. SnppL 553,

Ag. IfiOS, Sn|«|.l. i:l7.

Raden -Hall in. J. Sitsler.

John C. Solfe, The tragedy Bhcsns. A Disser-
tation prcsented to the Faeulty of the Comcli
l iiiM ; siiy for tili' tli'rrrec of Doctor of Thilosophr.
[Ueprintcd frum tbc liaward Studics in Clossical
Pbtlokgy, ToL IT, 1893.] Boston, Ginn A Co.
1^*0:?. 1)7 p. 8".

\\ ;is wir über N'erfasser und Zeit des Hhe.sos

so gut wie sicher wissen, iät, dals Euripides eioru

RbesoB geschrieben hat, wie die Didaskafinn be-

zeugen, und dafs der erhaltene Rhesos nicht von

Knnpirles sein kann, sondern erst ein athenisehes

IVudukt des vierteu Juhrhundertji i.Ht. Über alle

anderen Punkte gehen die Mmnnngen auseinander;

wer aber den Rahmen jener gesicherten Krgeb«
uisse überschreitet, wird in der Regel sebeitern:

es kommt nur noch auf eine engere Hegreuzung

innerhalb desselben an. Sehen wir nun, wi» weit

der A'erfu>ser der vorliegenden Arluit. l'rofessor

des Latcini.sclien an der I uiversität von .Miehigau,

damit gelangt ist. Seine Abhandlung, ursprüog-

lich in lateioisdMr Spraehe geaehrieben, war
bereits l.SS.') an der Conicll Fniversifv zn Ithar.-»,

.\. V., als Doktordissertation eingereicht; infolge

des Zuwachses an neuerer Litteratur ist sie um-

gearbeitet, mit ZttsSiien und Veibeasemngen ver-

seilen worden, während der allgemeine Pian un-

veräudert blieb. Was Verfasser uns als Re.sultat

seiner besonnenen Untersnchnng vorlegt, über-

nv^eht in keiner Weise: *Uuser Khesos ist niebt

(las Werk lies Kurijiiiles. Er wurde verfallt von

eiiK III .\thcucr, welcher xwischeu dem Ende de«

peloponnesischen Kri^nes nnd der Demosifaenisehen

Zeit lebte, der einen wohlgemeinten, aber nicht

ganz erfolgreichen Versueli inai lite. ein SHick der

alten Schule zu schreiben, streng im Metrum und

unter Vermeidni^ der Besonderheiten der Enri-

pideischen Schule. Elr uahni uatürlich Aschylos

zum Mu t. r, Ha « r mit den Stüekeu des Sopho-

kles uiiil Euripidos vertraut war, folgte er ibucu

bewnfst oder nnbownfst, besonders dem letateren

.da Moile]iiiincn seiner Zeir. l^r Ih siIh mehr poe-

ti-iclie als (Iramatiseln- 1Mlngkiit ." Ktwas ali-

weichender Ansieht war Utfried Müller (tir. Litt.
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I ' S. ()"22 Aiiin.'';, wolelior von vorliereiii di-r Wahr-

heit am tücluteu kam, uud dcu N'erf. iiiclit b«-

rBeksiflhtigt. Naeh ibm sdÜMfst meh der Rheaos

als Nachalumiug mehr an AscljyloH und Süi)hoklei<

ab an Euripidt-s an; or j^chöro wuhrscheiulicli dor

«pätereu atbeaischeo Tragödie au, vielleicUt der

Sebale der Philoklea, dea Aschjlo« NefHrn. Der

2bi/«x>Uiot; /ctQftxtr^Q, wclclier schuu den Altt'U

aiifti«-! und iiadi Wilaniowitz in «len Motiven, der

ätilisieruag der l'erHoaeo, der Diktiuu uud uaiuent-

lich der Metrik hervortritt, wird Ton Rolfe ge-

leugnet.

Mit »'iner Aufzähliinif und t'iuer im f^rofnen

und ganzen auch zutreöeudeu Kritik ilcr l>iitiier

vorgetragenen Hypothemm beginnt Verf. seine

Arbeit; danm MC'lilii'l'üt »ich ]>. If. eine Inhalte

angäbe und ilstlietische Aualyse do^< l^rumas. In

Benig auf dichterische Schönheiten .sclieiut uiir

Verf. das StOek mit leiner IndianergeBobichte der

Dolooaia doeh etwas za günstig xa beurteilen.

Ref. wenigstens mufs gestehen, duf» nnoh seinem

Oeschmack solche sich nur in wenigen Partieeu

vorfinden, und wer weift, ob dieee wenigen nieht

auf Nachahmung liemhen. Um das Verhältnis

des KliesMis v.n den übrigen Prain«'!» besonders in

stilistischer liiusicht näher zu beleuchten, giebt

R., nim Teil aof seinen Vorgungem ftiftend, 11

verschiedene, mit Fleils zusumnieii<restelUe Ver-

/i'ielinisxe: I. tinai n'(>r<;jh'u (Jlt). II iciit^ i(Ht-

l^MÖoifttfa (7'.)j, Iii. ileni Kheso» cigentüuiliche

ÄnsdrBcke (24), IV. Wörter, die eich anfser im

Rhesoa nur noch bei Äsehylos linden (21),

V. desgl. bei .\sehylos und Sophokles (14).

VI. bei Astthylos uud Euripides (67), VII. bei

Sophokles (IS), VIII. bei Enripidea (67), IX. Ans-

drücke, die (nach Hagenbach) Nachahmung des

Sophokles vorraten (14), X. despl. Nacliiilunnni,'

dee Euripides (ÖO^, Xi. desgl. Nachahuiung des

Aeehyloe (9). Bei allen diesen gilt aber Weekleins

.\u88pmeh: 'Hier mofs weniger gezählt als ge-

wogen werden'. Wörter, wie fffVoiUwc (Ilerf)dot

II 71), lixtfdvyiag, t:ndti'(*S> tivaitioq, O^vfit/.^,

MoSofuf, die korrekt vom Verfmser des Rhesos

gebildeten ZTisamineuaetzuugen (z. H. XfQodttoc) n. a.

beweisen nichts; ihr vereinzeltes V'orkomnien kann

auf Zufall beruhen. Ks mul's vielmehr bei jedem

singnlSren Wort nnd Ansdroek miobgeprOft wer-

den, was die anderen Tragiker an dessen Stelle

gebraucht haben, und inwieweit dariu der Ver-

fasser des Khesos vom gewöhnlichen Sprach-

gebraneh der fibrigen Tragiker abweicht oder

damit übereinstimmt. So sagt er z. B. atjOtg für

fff/Mc, d^t^luip für diifUtufo^ a. dgl. mehr. Dafs

er alle drei grofsen Tragiker gekannt hat, zeigt

die Übereinstimmung in vielen Wendungen. Die

Metrik ist mehr SopboUeiscb, was von WihuK»«^
nachgewiesen uml von Rolfe nichl widerlegt ist.

- Mehr Hilst sich über die von K. bchaudelteu

I-rogeu vorläulig nicht sagen. Wenn also R.

aneh nichts wesentlieh neues gebraeht hat, so ist

doch seine Dissertation wegen der Znsaninien-

stelluni; des erforderlichen Materials eine nütz-

liehe Arbeit gewesen. Die deutscheu Citate sind

formell nicht immer richtig wiedergegeben;

p. 63, 10 v. n. lies dichterischen, Gl, "il führt,

•2 V. w. Stilisierung; 67 Not. 3 Vasengemülden

;

8I> zu \ s. U74 oiattg; 92 Not. 1 Trugramm nnd

Frankfurt; 96, 9 v. n. Ii^fetegretiat 13 v. xu/iAidtm.

Halle a. a 0.

H. Belling. Kriliscbo i'rulcgowcua in i'ibull.

Berlin, Weidaunn. 97 8. 8. JL 8.

Dafs die Cbcrrufcmng unsere« TibuUtextes

eine im Iiöchsteu (irado unznverlässige ist. ist

eine Thatsache, die wir au^ den zufällig erhaltenen

Resten einer besseren Tradition mit Sieherheit

feststellen können. Da mehxiach ganze Verse in

unserer Überlieferung verloren gegangen sind uud

in einigen Fällen llir grölsere Verstelle sich Ahn-

Kehes mit Wahrschetnliehkeit annehmen lüTst, so

liegt die Vermutung nahe, dal's wenigstens ein

Tiil dor Verderbnisse auf mccbanisclie üescha-

diguug iler l'rhaudschrift zurückzuführeu ist.

Durch Hurgfaltige Beobachtwig der Verderbnisse,

die auf einen solchen ätifseren Anlafs hinweisen,

kiinn es unter 1 m#täu<len gelingen, ein Mild von

der äufsereu Heschuäcuhuit der L'rhaudschrift zu

gewinnen, das seinerseifa wieder fÖr die Kritik

im einzelnen nutzbar gemacht werden kann. Man

raufs dem Verfasser dor vorliegenden Schrift

daukbar dafür seiu, dafs er diese l-'ragc aufge-

worfen hat, aber von d«r Riehl^eit semer An-

sicht über dcu .Vrcht^typus de.s Tibull habe i«'h

mich l)oi aller Anerkeininng seiner schiirfsinnigeii

und umsicbtigeu Ueweisfuhrnug niclit übcrzeugeu

Ikonen. Schon das ist bedenklieh, dafs er dem
Schreiber des Archetypus einr nicht geringe Frei-

heit lassen mnfs, neben iler Nornialseit«' von

14 Zeilen läl'st er 13 uud lö Zeilen reciit häutig

vorkommen. Das ist gewifs an sieh nieht nn-

wahrscheinlich, aber ich glaube, dal's einige Sicher-

heit fiir eine solche Hypothese sich nur dann ge-

winnen iäist, weuu der Schreiber das Normalmais

wenigstens aanilbenid eingehalten hat. Weit ge-

fiihrlicher für die Ansicht des Verfassers ist der

Umstand, daJk die Behaudlang der einzelueu
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Stelleu, auf wclclie er sich bei seiner Hypotlie^o

itQtst, wenigstens nicht darehw^ Sberaengend

sn sein scheint. Mau wird bei ihm in der Be-

hnndliiu<; de-s Eiiizelucn viele lehrreiche und an-

regende ßeiuerkuugeu tiudeu, aber selten uube-

dbgt zwingende Orlinde, nnd diese wiren min-

destens für eine kleine Znhl von Stellen erforderlich,

um der Hypothese des Verfassers eine <Tciiiiixoiido

Stütze 2U geben. Auägegaugeu ist UcUiug bei

seiner Zeilenbereehnnag, wie er selbst angiebt

(S. 53). von der ßeoimclitung, dafs sich in einem

Gedicht (I 5) zwei Entstellungen der ('berlieferiiii«^

finden, die au der ersten Stelle (V. 'd'6) unguluhr

so viel vom An&ng des Hexameten wie an ier

zweiten i V. 17) vom Endo des Verses umfassen.

Diese Ikoburhtuiig hat ihn zur Annahme einer

Seite vuu H Zeilen gefülirt, der sich duuu

andere Fälle fthnlieber Verderbnis nngwwnngen
einiQgten. Von entsclieidender [kdontnng für die

Beorteiluug der ganzen Hy])otlieäc ist daher die

Frage, ob des Verfassers Urteil über die beiden

angdUurten Stellen riehtig ist, nnd das nrafs ich

in beiden Fällen bestreiten. Gegen die Worte

tt lantum venerata viruin (I 5, 33) hat der Verf.

mancherlei einzuwenden, mir scheinen sie einen

dorclians angemessenen Sinn an geben. Davon
wird man freiiieh meiner .\n-ieht nach ausgehen

mftSBen, dals diese Worte nicht, wie der Vorf

will, eine allgemeine Begrfiodmig des Gnozen

geben sollen, sondern eine einselne Handlung, die

Begr&fsung des vurnclnneu (i.isfi's dniih die

Hauswirtin, klar und bestimmt bezeichueu. Die

Reilienfolgc, in der die einselnen Handinngen der

Delia aufgezählt werden, ist dnrdbans richtig, der

Hausfrau wird die Ankunft des vonii'liinen Gastes

gemeldet, sie sorgt erst für die Mahlzeit, hier in

der etnfiMbsten Weise, nnd bogrüi'st «nt dann

den Ga.st und bedient ihn bei Tische, das ist eine

völlig klare und ausplianlichc Vorstclluug. gegen

die sich nichts eiuweudeu iäfst. Über die üe-

dentnng des Verbnms venerari handelt der Verf.

sehr ausführlich, aber wenn er behauptet, dafs

dii-s Wort üliiie ablutivi-elieii Zusatz den Akt der

Begrüfsuug nicht bezeichnen kauu, so widerlegt

ihn die von ihm selbst angeführte Stelle Tae.

dial. l."> ohne weiteres, und seine Ansicht, dafs

der .\n^druek für TibuUs Verhältnis zu Messalla

zu stark ist, liUst sich, abgei^oheu von anderen

Bedenken, ans den von ihm beigebrachten Stellen

weni.;st,Mi. uieht genügend begründen; die fiber-

wiegeuile Mi lir/ahl der von ihm gesamiiieUen

Beispiele kommt für unsere iStelle gor uiciit iu

Betraoht, weil die beiden Bedentnngen des Wortes

'Ehrfurcht vorjemandem empfinden' und 'jemtuideu

ehrfnrehtsToU begrQften* streng Yoneinander ge-

schieden werden müssen oud nur die Belege für

die zweite Bedeutung (Tue. dial. 13, Ann. 16. 1,

Plin. Paueg. 54, Suet. Cluud. 12) hier iu i^Vage

kommen kSnnen. Was ToUends an dem fontem
virum auszusetzen ist, verstehe ich nicht. Also
diese Stelle ist, abgesehen von der metrisclion

iSchwicrigkeit, die der Verf. wohl selbst uicht

für nnfiberwmdlieh halten wird, vollkommen in

Ordnung. In der Beurteilung der zweiten Stelle

dagegen (1 5, II) hat der \'erf, wie ich glanbe,

im weseutlicheu das Kichtige getrufi'eu, aber {gerade

in dem Punkt, der Ar seine Hypothese entsohei»

deud ist, kann ich ihm uicht zustimmen. Der
Dichter erzählt, wie seine Versuche, bei anderen

Frauen Trost für Delias Verlust zu suchea, stets

Toigeblieh {^wesen sind:

Sa^ *go temptam «uros depttltre etne:

at dolor in lacrimcu verUral omne mtrum.

Saepe aliam tenui: sed iam cum gaudia adireMf

admonuü dominae dumaique Venu».

TVitn m« ditetdent dev9han femma dutU,

et pudet et narrat tcire nefanda meam.

^ion farit hoc cerb'it, /acte ti'iurinjue laeerti»

tievovtt et ßavi» Delia iiostra comit.

Tddi» ad Hatmonium Nardt Pd«a quoniam

iteela ett /irenato caenda pne» TXsCw.

IJafc nociiere v>ili!, (juml a lest kldt dhtt «matOTi

vetiit in rxidmu caltida lena meitm.

Dafs das letzte Distichon nicht richtig über-

liefert sein kann, hat Belling klar nnd Gbenengend

nachgewiesen. Uaec nocuere mi/ti kann nur von

den vorlier geseliildcrton Reizen Dcli.is und ütrer

zauberarbigeu Wirkung auf den Dichter verstanden

weiden (das beseiehnet noem uaäk belnmniem

Sprachgebrauch), und damit ist tan bqprtlod«ider

Zusatz (/«Ol/ ailiKt ftiiir direa amator unvereinbar.

Aber auch die Worte quod adett huic dives amator^

venit m egitium eallida lena nmm qn einem Oe-

danken zu verbinden, ist nicht möglich, denn

dieser an sicli --ehiel'ü und in ganz ungewöhnlicher

Weise ausgedrückte Gedanke würde iu gar keinem

Zusammenhang mit dem Vorhergehenden stehen;

mindestens ein niinc, nm den Gegensatz zu be-

zeichnen, würde man notwendig erw.irten müsaen.

Der .Ansicht Leos, venit in eaitium sei eiue Stei-

gonuig von noaurtt tritt der Verf. mit Reebt

entgegen, sie ist wirklich mit der richtigen Auf-

fikssuiig von nocuere unvereinbar und würde den

Zusammenliang voUeuds verwirren. Ich füge

hinsn, dais anoh die AulEusnng, waldie Leoe
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Paraphraae zn fJnindo liept ('imil er sollte sie

doch rerachten, die mcIi um Ueid hiogiebt. Aber

nein, nieht lie Mgl die Schald* xl s. v.) deshalb

nnniuglich i«t, weil iI<t Dichter, der die körper-

lichen Vorzüge seiiuT (joliebten iiUHfulirlioh schil-

dert, von ibreu iuorali)M:heJi Eigensehafteu , die

den Übergaug snra Folgenden bilden soUmi, bisher

mit keinem Wtnt geqirocbeu hat. Der Verf. ist

im Recht, wimhi er an dieser Stelle einen Fehler

der Iberliel'eniug uuuiiuuit, und er bat auch im

weeentliehen richtig «rknnni, wm der Dichter nn-

geHihr get«agt haben mn?s. Aus den Worten von

V. 48, in dem ventl mit starker Hetonnnp an

erster Stelle steht, ächlielüt der \ erf. mit Hecht,

dals ein hnner ROdtbKek auf die Zeit der glBck-

lidien üebe Torang^ai^en Rein muls, die dnrch

das Eintreten der lena zerstört worden ist. Aber

das genSgt nieht; hätte der Verf. recht, bo utülste

map auch noch «ine Andentnng des leitlieben

Gegensatzes erwarten, nicht ein biofses eemV,

sondern .»((/ tiftnr i^nnt. Der Dichter mufs vorher

schon der Schilderung der glücklichen Zeit einen

Hinweis auf die jetst angetretene Verftndennig

binzngefQgt haben. 'Delius Rei/.e ullein haben

mich bezaubert, nur durch sie hat sie mich glück-

lich gemacht. Jetzt verschmäht nie mich, eine

v«noMagene Kupplerin hat mein GlQek serstSri'

Nur SD kommen wir zu einer richtigen Gedauken-

eutwii'klung, aber daH alles kann iu dem Halb-

vers, an dessen Stelle nach Uoiling» Ansicht der

Schreiber des Arehetypns die Worte gmd adut

kmc dwM amator gesetzt haben soll, nieht ge-

Rtnnden haben, nutl wäre es selbst möglich, in so

wenig Worten alles Notwendige zu sogen, so

wdrden es die Stilgesetae der Tibnllischen Elegie

nicht zulassen, so verschiedene Gedanken in den

Raum eines Distichons zusammenzudrängen. Der

Verf. hat auf den Versnch einer Herstellnug des

Verses veraehtet, bitte er ihn gemaoht, so wfirde

er sich bald von der Fumöglicbkeit überzeugt

haben. Wenn mau nun bedenkt, dals die Worte

quod adtst kuie dives amator au sich durchaus

ohne Aostofs sind und sehr gnt in eine Sehilde-

rung des jetzigen Znstandes hineinpiisscn, wie wir

sie gerade verlangen, so erkennt man, dals zwi-

schen den beiden Vershälften ein Tollständiges

Diätichoo ansge&Uen sein moA. Nor wn die

Möglichkeit eines solchen Tberganges, wie ich

ihn hier erwarte, in TibnlU Stil zu veranschau-

lichen, gebe ich dl* Stelle »o, wie sie allenfiilU

gelautet haben kann.

7/(1' r iioriiirt' viüii, 'Iii.i soli'f rrperaf arini$f

hia ienuil victum JJelia twttra viruin.

1318

Al nunc eTc}udor,yquod adesthuic divctamatari

renil in ixiiium callida lena tncuut,

Für die vorliegende Frage ist wesentlich die

negative Eriienntnis von Wieh^keiti dnft das

kritiselie Hilfsmittel, von dem der Verf. auch hier

(Gebrauch macht, und du.s eine wichtige tStütze

für seine Hypothese abgeben soll, hier nicht aus-

reicht. In anderen Fällen habe ich mich ebenso

wie bei V. T fi. von der Notwendigkeit der

Anwendung nicht tilierzeugen können. I 3, 50

ist repenfe nicht siuulos, wie BcUing mit Leo an-

nimmt, sondern ^ lebhafte Phantasie des Dich-

ters versetzt sich in die Zeit des Wechsels in <ler

Weltherrschaft, der tausend Todeswege mit einem

Mal eröffnet hat, die vorher alle anbekannt ge-

wesen waren, das Adverbinro ist eng mit dem

Zahlwort zn verbinden. II 3, 34 ist. abgesehen

von der vielleicht nicht einmal notwendigen An-

nahme einer Lficke nach dnn Vers, alles in Ord-

nung, *da schlügst dein Lager in meinem Haus

auf. das ist» von dem früheren Lieldiaber <ler

Nemesis zn dem glücklichen Nebenbuhler gesagt,

der ihn verdrängt hat, doch wohl ohne weiteres

veistSndlieh. Warum soll der Greis, den die

prolf» vfueraudn stehend umringt (I 7. hVA, gi-iaile

liegen und auf dem »Sterbebett liegen V Er kann

doch anch sitzen, nnd das giebt ein scbSnes Bild,

das der Dichter seinem Gönner wohl vurfiilireu

durfte. Die Ssiluic kann sich TiliuU sehr wohl

sell>ät schon als veiurandi denken, aber meinem

Empfinden wOrde es mehr sasagen, hier unter

pro/et vmeranda Messallae eine Nachkommenschaft

zu vorstehen, die .Viilals diizn bietet, Messulla

selbst als einen über das gewöhnliche menschliche

Mafs emporgehobenen Mann ancnsehen; spraehliofa

siud beide .Auffassungen zulässig. Auch sonst

kann ich mich dem Urteil des ^'erfassers iilicr

die zahlreichen Stellen, die er teils zur Begrün-

dung seiner Hypothese, teils zor Charakterisiemug

des Schreibers des .ircbetypns behandelt hat,

oft nielit aiischlier~cii . u'laiilu' aber, dafs auch

diejenigen Leser, die sich des X'erfassers äcblüitse

nicht zn eigen machen können, doch seinen kri-

tischen Ausfiihrungen mit Interesse folgen und

niatiche treffende Beobachtung in ihnen finden

werden.

Berlin. X. Bothstdn.

OaUielasns Sehnidt, De Komanornm inprimis
Suetonli arte biographica. Marfonrgcr Doktor»

disserUtion 1891.

Diese Schrift beschäftigt sicli mit der Fra'^e.

wie äneton zu dem in seiucu Kaiserbiographieeu
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iiugewuudttm Sclieuia der Uarätclluug gtjkoiuuivu

sei. Der Vf. wendet «eh soitNehBt gegen die von

II. Nissen (im Hh. Mus. N. F. IM 11) aufgestellte

lk'liiiti|>tiiiij^. dals Suetoii zu diesiT I>arstcIIiin|.^s-

luriu durch die im mouumeutum Auoyruiiuiu beub-

•ehtete Anordnnng bestimmt worden mi. IMeselbe

wird in überzengomlor AVcim' «Iiiri li oiiie Nebeu-

einandeniteihuig dor In-idirMiti.^a'u dispositionell

widerlegt; 8ueton Imt die DeukHclirift des AiigUätus

zwar gekannt, in der Anordnung aber ist er ihr

nicht gefolgt. Um <^i>' I'tage in MitMdieiden,

\?oher denn Sueton sein Si li"ma tTcnonimen oder

ob er CS selbst erluudeii habe, wird auf die üUcreu

römischen Biographen — die grieohisehen werden

nur gestreift zurückgegangen und zwar be-

sonder» auf (^'oruelius Nepos. Hier lind»'t denn

der Vf. bcäuiider» iu den Biographieeu des Epa-

minondas nnd des Attieos eine Anordnnng beob-

achtet, welche direkt als Vorbild des Suetun au-

gesehen werden kann. Dies ist die Durstellung

nach Fächern (specie»), nicht ehronoiogisch geord-

nete Darstellnng, in der Weise, daTs der Dar«

stellvng des Prinzipats selbst ein chronologischer

Überblick vorausgeht über die Zeit vor dem
Prinzipate. Irrtümlicherweine wird dieser Teil

Ton dem Vf. wiederholt de snmra» vitae genannt
(^. 11*. M4. 12), was doch nur den <iesanitiidialt

des Lebens im Gegensatze zn den einzelnen Teilen

beseiehnai kann oud die« auch bei Sneton Aug.

e. 9 nnr bezeiehnet, wenn der SehhiTssatB des

c. 8 ^ciKin beachtet wird. Diesem Überblicke

folgt dann die Darstellung des Prinzipate selbst,

die ttberall wie in jenen beiden Neposbiographieeu

snnSehat nach den Kategorieen Tita pnblien und
Tita privata ahrfohniiilclt wird, die dann wicdi-r

in Unterabteilungen ächemutiseher Art zerfallen,

die olt aneh dorob Stichworte eingeleitet sind.

Nnr einzeln, wie im Leben des Augnstus wird

dann die vita publica wieder i'in^^i k'irct nach der

im Kriege und im Frieden bewiesenen Thütig-

keit. Bei den dann jFbIgnnden ansfehriiehen Dis»

Positionen der Miogniphieen wird auf die Beson-

derheiten iler i'iir/cliicii ruitVui'rkBam <^4'i)iarh(.

wie sie durch die Verschiedenheit des Leben>lantV>

bedingt sind, so z. B. dafs in der Biographie

CSaniB, die nach Nissen abweichend von der des

.\ngiistuH geordnet ist, die !!es,lireil,nnL' der vor

seiner Aileinberraehaft liegemleu Zeit uuturgemiil"»

einen weit grOrseren Vmfong hat als bei seinem

Adoptivsöhne, dann aber von c. 45 an eine den

ührigcn Miographieen durchaus entspreclieiitle ist.

^udann werden die übrigen Schriften Suetons kurz

beeproeheu und nachdem des Marina Maiimns nnd

des Juuius (Jordus kurz lijrwühnuug getUan ürt,

kommt der Verf. auf die seriptores hiatoriae

Augnstae, von denen einzeln zum Teil dnroh ihn
eigenen Worte nachirewiesen wird, dafs sie ein

ganz ähnliches Schema angewandt hul>eu wie
Sneton. Dies ist aneh dann noeh zn «ricenneiL,

wenn die Anordnung der Teile eine Tielfiioh gB-
störte und wie z. B. bei .\elius l>ainpriilins eine

ganz ungereimte ist. Dal» der Hauptgrund dieser

Ahnliehkeit in der allen diesen Bi<^p«phi6eu gpe-

nieinsainon rein äarserlichen. schematisch - zer-

sjdittert^'n Aufl'as.^unp der Persönlichkeiten der

Kaiser liegt, geht ja am besten daraus hervor,

daft eine tiefor an^gefiüUe LebensdanteUnng, wie

die dee fauatstsohen Agrieola, nichts mit jener

Darstelinngsweise gemein hat (s. 8. 21 der r)is-

sertatiou). Gerade deswegen scheiut es uus nicht

geraten, ans der Übeirainstimmnng in der An-
ordnung der Teile allein Sehlus.se auf die Crhel>er-

schaft iler vitae zu ziehen, wie sie S. (H versucht

siud. Zum «Schlüsse wird der bekannten Ab-
hängigkeit des Einhard in seiner Tita Caroli

niagni von Sneton gedacht und eine Fortj^etzuiig

der lintersuchnng für spätere Zeiten des Mittel-

iüters iu Aussicht gestellt. Das Latein der Dia-

sertaüoa ist sehr stark germanistiseh gefärbt

Hamburg. H. BnWad^.

AusIg« MS Z«iUiehrinM.

Indügcrmanisclie Forschungen. III, I. i.

S.Griff, (inst. Meyer, Neugriechische Ktyrao-

lüjiiccn. — S. 73^84. Ernst Windiscli, BeitrilRC

zur Ktyniolo(fic und Bedeutungslehre. 6. Gri>i|i

fftgatii bat keine Beziehungen zn <rfO^Vvt>fi*i sondern

dockt sieb mit roittclirisch tnt *Herde' ans 'Ortuto-,

7. .\ltir. rlüiiu iii sii ^i', i^g. srhlicss«' ein, zwin;;c, ist

mit {,'r. xXt'iU) aus x/.fjiM Liieirlizusctioii. fs. Cir.

) /jd» c gehört zu ^'Dt. ii'i>t aliil. )ir;i Netz, Netzhanf,

mir. naidm 'ubiigatio'. — S. äü- -87. Scymour Con-
way ilcntet osk. eitttn» als •leclicarii' oder 'cisiarii'

von Wz. i'i gclien. — S. 87 -iS«) verotTeiitlicht K.irl

|] r ti g ui a n n eine archaische Wcihinscbrift aus korkyra

:

. . . Vi fte lamo s. v. a. id^imto. ^ 8. 90—09.
l'. l. Solmsct) \\i ist (Iii; lii-lii r .-tiifi^'ostcllteii Ktymo-

lnuiei ii viin (hctxtofiOf /mitrk tnid crkliirt das Wort

aus (Uli und Wz. xuq- in xifQHi Tetenspenden, stoe

'Spender, Hdtet' wie dwtttn iat»».

ArebiT fttr Geschichte der Philosophie VI 4.

S. 4(58 47 J. r. Tauncry, Sur nn point de h
niilhode d'Aristutc. Ks wird der Widerspruch be-

luiMilLlt, in dem der .\nfann iler Aristotelischen Physik

•M dem unmittelbar folgenden und zu der Art stellt,

wie A. in den Analytiken zu Weike geht. — S. 475—
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490. A. DöriDR, Die r*diatolo(ri<rben Mythen Plafos.

Wie sclion Zt-Ucr sah, crg.in/en sidi di«' vier escliato-

logiscben ^cbildernnjien im I'liaedr. 245 C—249 B;

PbaedoB 107 ff.; Gorgias 523 ff.j Bepabl. UUff. m
eioem «inhoitlieben Bildo. Dies wird bter tarn bis ins

cimdOKte nacli'^'cwic^cn. Tin I'li;i< Inis tindct man eine

TotalAbersictit ; zum Gcrirljt bieten SpezialausfUhrungcn

der Pbaedon und <l<>r GorRiaSi nur Wirkung des Ge-

rii-htcs ebenfalls der I'baedon, znr neuen I^cbenswahl

die Stelle in Iteimbl. X. Dafä «labci neben den übcr-

nisrliendsten rbcreinstinininngAii Diskrepanzen auf-

treten, kaoD aU«rdiag8 oicbt geleugnet werden. liliue

KntaeMdniig tiber die ProTeni«iiz dieses Vontellangs-

kreises (Fytbagorae??), lehnt der Verf. vorlnuti? ab.

— S. 491 -.soft. A. Espinas, La philosophie de

l'aetion au V siede av. J. Chr. Fortsetzung einer

in der Kev. pbilusopbique Aug. nnd Sept. 1890 und

1891 erscbienenen Arbeit. La ilibrication huniaiuo.

Prcul'sisehe JahrbUehcr 2.

8. 239—281. M. Scbneidewio, Ein Kapitel

aas dem Kampf zwischen Glauben and Unglaaben in
Altrrtiim. 'Haben die alten Cirierhen jemals an i'iren

(ioUt rliinimel uejtlaiilil.'' >» Ijixinnt die Aldiandlung,

wclebe Divinatiou, Mantik der ^V<•i^^a^.'ung, der Oralccl,

der sibyllinibcbeu üücber, der Träume, der osteutu,

prodigia, omina u. s. w. bespricht und in der Ablehnung

dieser Dinge den SdbstbolraiaiigBkaiiipf des Menedien-

geistes erblickt.

Revue de l'inHtructiOD pnbliqno en Belgique
XXXV14, 1893.

9, f25—240. P. TbOman weist nach, dafs der

TIiiiii.iii ilt s I'et ron i II tii.t/ viel, i n alistisi iu-r Ziltje

im einzelnen kein rcälisti^ehes Kunstwerk im modernen

Sinne ist. (Vorta. folgt.) — S. 241—256. J. Keel
hoff, 'J)i' In yart <pii, </<t;j>' rultiiri' t'iiimtlli' i'i

dann la cullure rtelU, devrail ttre utlriljiu'i: i f '<pe< liri--

ment aux langue* aneienne» et tat* tanyuM uuhlmii'.t',

du in der Sociitö ponr le progrie des Stades pbilul.

et histor. gehaltener Vortrair. — S. 257—274 scbUef<;t

it. \h\{]on sriiii Mitteilungen über Oxford: s.

Woclienschr. 18'ja No. 23 S. 639. — S. 275—277. J.

Keelboff stellt mehrere Aufsernngen Strabons m-
saaime!), in deiM>n «lii ser ansdrfleklieb das argumentum
esileiitio verwirft, uml tolgert daraus, dafs die Worte

A f. 3<) ttdw^ tfiinvtiio üv nicht von ilim selbst

herrtthren. — 8. 278—280 teilt J. V. Waltxing zwei

nnedierte Inschriften ans Cnmaenlt: \,[F\alnuH

Tttuinuf v{i>) r[i'iii /--.•'iiiii.y) AI r'ir si-irris) {{n-

riHudia\
\
com(uij orJ[iuaruut itiruin praej [tctUKl

»rbi
I
vottim tibent »[Uvit]. Vgl. Mommsen, Eph. epigr.

IV (1881) p 153. 2. . . . aenius
\
J/ui » v<„/ri

pientusiiintf feceruiit, — S. 2!>3 illT verotleullielil

die Aeatli'iiiif royaU da teiencet, de» Uttrn et dt»

bemut-OTt» de lielgique anter ihren Preiaaofgabea
fblgende pliilologische: 1. On dcmande l'histoire da
Panth(^on ile Koinc. Iiis 1. Kehr. l^'.M, (;0(> Fr.

2. i-uirc une editiüu criti^ue des fragmeiitjs des ou-

vrages en prose de Varron citös textaeUement on
avec le nom de Tautear par les öcrivains ancicns.

Bis 1. Febr. 1895, 600 Fr.

Annalcs de la faolti des lettres de Bordeaaz
1893, 1.

S. 1—49. A. F.spinas, I,a philosophie de raetion

an V" siecle av. L—C. Teil eines gröfseren Werkes
'la tecbnologie aitificielle an V« siAcTe', von dem ein-

zelne .\l.>rhnitto bereits 1890 u. 1891 in .ler Hevne
philusttphiiiue, ein anderer (la fabrication huinaioe)

im ArrhiT f&r Geschichte der PhiioaopbieYI» 4 pnbllsiert

sind.

.lournal des sa\ai)ts, .\ngnst.

S, 441—450. G. Boissier, Die arcbiiologisrhen

Saminhuigen von Algier, Constantine und üran. Das
Mu.scum von Algier (beschriehen von G. Doublet) wurde
1835 gegrtindet. Besondere Schütze sind drei von

Juba 11. erworbene Standbilder, r<jsei<loM, .Vplinnlile,

und ein Uennaphrodit, and der christlicbe äarkopliag

des Evelpiaa, der dn Stück Land an KirchhofaBwedcen

schenkte, mit der schönen Ins^rift:

Areani ad sepnlcn cnltor verbi enntnlit

Et eellam stnuut sau enurds »iniiiiitilju.'^.

8alvete, ütXxm, pnro corde et simplici,

Bvelpina voa aalato aancto spirito.

Das Museum von Constantine wurde 1852 geL'rilndet.

S4;iu Reichtum siud afrikani^ehe .Münz«)!. Die De-

schreibmig lieferten G. Doublet und V. Gaurkier,

Das Üniner Museum, gegrtindet 1884, beschrieben \ on

I{. de la Blanch^rc, cnihttll u. a. drei kostbare Mo-
saiken, - S. 462—474. P. .Tanet, I/ancien e<dlegc

d'llarcourt. Geschichte dieser 12äO gegründeten

Moebsdrale, deren Lehrer Robert Gjrbole nnd Jean
Tl^itn irt die .lungfraa von Orleans verteiiliL'ten.

S. 4T4_487 n. Weil, Der Geist des luripidei.sclu n

Si hauspit'ls, bespricht Deehanne, Knripide et l esprit

de sott tb^ätre. Kuripidcs ist der trenestc nnd be-

redteste Interpret der Revolution, welche den Triumph
der Philosophie über den (inttiTglaulien vorlxTeitetc.

Ariütopbanes besdiuldigte ihn des Atheismus, doch
geht diese von Deehanne Cut aaerkanote Besehnldigong
XU weit. U. a. wird frg. 8. 923 ila Oegenbeweia
augeführt

:

TTc rudf i.tvis<tiav «^etfr ed/^ voti;

Academy 1 11511 1
s.

233 f. Henry II. Iloworth bestreitet die

Richtigkeit der Annahme, dafs solche Manuskripte,

wie der Alexandrinii--, der Sinaitieijs un I il« r \'atii aniis

deu Text der Suptuu^jinta bieten. K>ie gcUeu vielmehr

auf die Textrevision des Urigines xurUck and beirahrai

die hebräische l'berliefernng, nicht die di r Septnaginta.

— 1117. S. -275. .1. II. Hornhard vergleiiht das

Fragment des Diun^sios von Alexandria (Mignc X col.

1599) zu Lukas XXii42 mit einer Stelle des Petras*

cvaiigeliums: die Stplle dente daranf bin, dafs Dionysios

ilas F,\angelinni kannt. . S. 27.') f. Tli. l yln lir-

btreitct deu Docetischcn Ursprung des Petrusevaugeliums.

— 1118. S.89SC. J.S.O., Nekrolog anf Jowett,

den vortrefHiehen Pinto- nnd AristotelesOheraetaer.

Zeitschrift für das (ivninasiahM ..•n 7 s.

S. 385—397. O. Weise zeigt durch Vorführung

eher Reihe von Beispielen, in wdcher Art er die

F.tymol'igir im lateinisi hon Unterrichte verwendet

zu sehen »Uuseht. Die ikdeutung vieler Synonyma
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kann durch die Etymologie nälicr gebracht, auch die

Einprftgnng syntaktischer Regehi durch etymologische

FinRPrzeipe erleichtert werden. Vielfaeli (i')rdert die

Klyinolo^ic das HaihverüUlndnis durch KntliUlluiig

kniturgeschichtiichor Vorgänge und gestattet uns,

Scbiflsse auf Denken, Wollen und fimpfioden der Römer
ta jdehen. Auch Eigennamen geben interessante Auf-

schliH'-'. - S. 397—41(1. K. P.isi-li.iff, Didaktische

ätufiuuü»ahl für den Kauon der Ovidlektürc in Ober-

tertia auf Gmnd der noueo LebrpUnc. Als Normal-

mafs sind 650 Verse anzusetzen. Aus dem Ucstn hm,

alle bisherigen Vorschlüge für einen Kamm sa» lilich

zn prttfen und das Gute daran /ii wahren, ergeben

sich zwei Wechselkanones. Der erste entbäit: Wunsch
dm Midas, Orphens and Rnrydiee, Philomon und Baacis,

Lydiche Baucm, T.ykann, Sintflvtf Doukalion und

Pyrrha (gcktirzt und nur bis 348), Niobc; der zweite:

Dacdalns und Ikarus, Phacthon, Perseus und Andro-

meda, Niobc (dieses hohe Lied von Schuld und Strafe

der vßgti darf kciia-m .lahrgauge entzogen werden).

— S. 472 492. (). Geriiardt «chiMort die Aus-

stellong des dentscheu höheren Schulwesens in Chicago
mit Herrorbeboog der Prinripien, welche die Ordnung

des Ganzen beherrscht haben. AiiL'c!nn!:t ist ein Ver-

zeichnis ulier in Deutschland erscheiuenden pädagogi-

schen Zeitschriften, Jabrbticber and Lebrei4caleader

(aber 300 Mummen).

Korrespondenzblatt fQr die GeL- und Real-
schulen Württembergs 3/4.

8. 158—160. G. Fehleiaen, Zur Erzithlung des

Odysseos von den Lästrygonen, ist der Ansidit, daTs

in der Odyssee die Verse X 116 nnd 117 sowie

124 zu streichen sind, da nach der viirliert.'e]icnden

Schilderang dieses Volk unmöglich auf der niedersten

Stufe der Kultur stehen kann, die durch das MeBscben-
frcssertnni angezeigt wird. — S. 1(10 102. K. Hi'^sel-

inaycr, l'ber den Üegriff inventuui bei Nei>os,

(vhabrias I 1. Das von Chabrias Krsonnene, sein

Einfall bestand darin, dals er im kritischen Augen-
blick den Befthl 'Rflbrt euchr gab. Nachdem er

durch die Finte den Ge;:iier gctiiii^i bt hatti-, wird er,

wie Friedrich der Grofsc bei Rul'sbach, urplötzlich

znm Angriff rorgegingen sein.

Kexensions- VerEei(;hni8 philol. StbriMeD.

Anulecta Graeeolatina: 38 S. 1192.

Bericht aber den lidialt der Sieben Anfldltae dieses

Sammelwerkes. K Maaf».
Anccdota Oxoniensia. Semitic sories I, V:

(iiii/lidiii , (i. II.. 1 lie I'alesliiiian Version nf the

lluly Scripturcs: Kivo morc fragmcuts rcccntly act^uirod

by tbe Bodleian library: Athen. 3443 8. 552. infserst

irtcbtig.

Bucthcke, Ii., Uelluni Uelvetiorum. Leitfaiden

für den Anfangsunterricht im Lateinischen: A. .Iuhrh.

/. I^iL u, iW. 148 S. 422. Zwar sei an dem Dache
im einzelnen nnd in der ganzen Metbode rannebcs

einer .\ndeniiiLj linlrirftli', ilc Ii liefere e> ihn lieweis,

dafs (iur Tertianer .sogleich lH>im Aiifaugsuuterriclit rocht

wohl mit der Loktilre des Cilsar beginnen kann. BtAle.

Bell, N., The tourists Art Guide to Kurope:
•Soir. 1980 8. 420. Empfshleimpeirt.

Bcrgcr, S., Ilistoire de la Vulgatc pcndant Ics

Premiers sii^clcs dn moyen-Age; AeaJ. 1118 S. 279 f.

Kin ausgezeichnetes Werk. H. J. Whitt.

Bertolotto, H., Deargumento in Luciani iudiciam
vocaliom subditicio: Bie. di ßL XXII S. 127. Dem
Ergebnisse der flcirsigen Arbmt stimmt bei Stm*

Bischoff, £., Prolegomcna zum sog. Dionysius
Cato: ßph iV. 32 8. 1326 1338. Einzelne Resnltate
sind nn/uiVchten: Vorschlüge fUr die Kiniicbtimg dOT
weiteren Untersuchung. £,. MutUer.

Brieger.A., Epikurs Lehre von der Seele: Bph fV,

42 S. 1322-1323. Im ersten Teile ist vieles anfecht-

bar, dem zweiten Teile gebohrt Beifall. F. Wemilau<l.

Ch sign et, A. Ed., Histoire de la Psychologie

des Grecs; X/ililt. "21 S. 3:^4 f. Man wird den Ein-
druck nicht los, d&k Verf. sich zn viel vorgenommen.
A u»/el<l.

Chase, F. H., The old Syriac elcmcnt in tlic toxt

of Codex Bezac: Athen. 3443 S. 552. In vielen

Punkten hat der Verf. recht.

Ciceronis, U. Tullii, opera. — Brutus — ...
pnbll« . . . par Juta Martha : lS)>hR. Sl 8. S26-S29.
Beachtenswert. Ernst Richard Schuhf.

Cornelius Kepos, Lebensbeschreibungen bearb.

von fhmt FOgtut, N. JaM.f. PkiL u. PSd. 148
S. 4G9. Eia dareh und durch braiichbarea Scholbacb.
0. Weite.

Cnmoat, Fr., Gttalogiw sommaire des moBomeBtt
figur^s rehfifs an cnlto de Mithra: liph W. 42 S.lSS8f.
Höchst dankenswert. W. II. Roscher.

Dvroff, Karl, I ber einige Quellen der Iliasdia-

skenastcn: ^s'phR. 21 S. 321-323. Eine lesenswerte

nnd Scharftinnige Programmschrift. H. Kluge,

KsM II. 1",., Das erste Buch der Aristotelischeu

Schrift Uber die Seele ins Deutsche tthertrageu und
in seiner mrsprtaglidien Oestalt wiederhergeste&t:

ßphW. 42 S. 1816-1323. Yldes ist mllUiiDgMi.

/'r. Smevühl,
Kehr, E., Stadl« in oracula Sibyllina: L)LZ. H

S. 1187. Besonnenes, selbständiges Urteil; aber auch
Mangel an Kenntnis der jüdischen und altchristlichen

Lilteratiir. Schmidt.

Gabotto, Mauuale di storia antica I-III: Mufs
nach dem Urteile In der Eiv. di fil. XXII 8. 151 f.

ein gute« Buch sein.

Helm, De SUtii Thebaide: Riv. tli ßi. XXll S.

141-150. Nicht Immer sasthnmend bespricht die

Arbeit Valmi^gi.

Hcrodotus. BooksYandYT. Terpsichore and
Krato. E.lited . . by /üv/y/i Al>l«>(: JA'. .Sfl S. l.HH.l.

FUr dculscbo Studenten bietet diese Ausgabe zu weuig,

in Kngland mag sie einen Fortsebritt beteidineB.

A. n . ..r.

JoL'l, Karl, Der echte und der Xennphontische

Sokral s: Ree. de* it. ^. VI (1893) S. 310-311.

Kindringcude, interessante Untersochmigen, aber nicht

abschllersend. Avg. Miehd.
.lürgcs, P., De Sallnstii llisto: ia: im; reliquiis:

y>/.Z. 38 S. 11Ü4. Eine (ücbtige Leistung. A.

Sehtäten.
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Lewicki, P., De natiin Infinitivi atqaa iiia apnd

Hontinm I: ZsG. 44, 6 8. 569 f. Dm Grgelnili nt
lebt nun. F. Ilanua.

LidduD, U. r., Explauatory Aoalysis of St. Paul'«

t^ltl« to the Romans } Äihtm. 844S S. 552. Oiebt

«bM gute Hülfe fnr da>^ Stndinm des T!rii ^s.

Lods, A., Lc livre d'llcmich, fragrneiits {^rccs,

jiublii's, triuluit< et uiiiiotös: litr. de» M. gr.\l( \^^'^)

S. 312-313. YerdicDt Anerkenniuig, obgleich der

Tenncb, die Vaabb&ogigkoit dieaar Apokalypse von

gricchisolior Anschanmig n enreisaa, milii^fliBkt iat

Th. Heinach.

Lacani de beOo dvili X ed. ttcnu*: Riv. di

fil XXII S. 142-147. Wird bosobripbon von Vahmipni.

Miller, F., riiilipp II. und die Athener:

44, 6 S. 572 f. Der Verf. besitzt für eine selbständige

Benutznag der Qaellea nicbt die nötigen Kenntnisse.

A. Bauer,

Nicole, .T., Ia's scoHps genevoisos de Flliadi':

Hn. da k. or. VI (1Ö93) XXf. Hachbedeutende,

ungemein flelMge AjMHL von bleibendem Vertei. P.

Gir>ir,l.

I'ajk, J., Sallust aU Ethikcr: ZöO- 44, ü S. 570 f.

Biecbt fleifsig und nicht iiiimteresaant. /. Prammer.
Pater, W., Piatun aud Platonicm. A series of

Icctnres. Riv. de» iL ffr. VI (1893) 8. 818-314.

Manches liefsc sich :inforlit(>ii. Interessant sind die

Vcrglcichungen zwischen Altertum u. Neuzeit C. Unit.

r e r s i 11 s, Satiren, with a translation and commcntar)'

by J. Cotiiiiglou, od. by //. Xlilcthip .1. ed.: lipkW.

42 B. 1324-i;Vit). Xachtnige und Herichtigungcn

giebt C. Hoaiug.

Pridik, Alexander, De Cei insnlae rebus: LC. 39
8. ISSOf. Eine sorgfHItige Arbdt.

Habe, A-, Die Reduktion der Deniosthonisichcn

Krauzrcdc: ßpliW. 42 S. 1313-1316. Auch diese

Arbeit giebt keine endgOltige liSsung der Frage.

L. Cohn.

Roberts, A., A shurt proof thut grcck was tiic

langaagc <d Christ: .lM^r<. 3443 8. 55S. Verdient

keine emstlicbo Widerlegung.

Rottg£, 3. de, Geographie undenne de In Bnase*

Küv|itc: .Irm/. 1118 S. 301. Trefflidie ZasammeD-
fassnng des Matcriules.

Ilushfurth, (i., Mon,, Ijitin historical inscriptions,

. . .: /.C. 39 S. 1381. Ausgezeichnet durch Ubcr-

sicbtliche Anordnung und Sorgfalt im Kinzehicn. A.
Schneider, U., Ialmou und Phalanx: BphW. i2

8. 1329>1334. la den weseutUdisten Paokten mals

Ad. JBtmer dem Yerf. widenprerben — Dass.:
88 S. 1 -200 Verf. habe den nianniKfaltinen

8toff nicht sdiarf genug liurchdacht und bciierrschc

ihn ddier niebt. K Lammerl.
Schrcyor, U., Das Fortleben homerischer Ge-

stalten in Goethes Diebtungen: BphW. 42 S. 1334-

Kino Bortekilchtignvg Hesiods wird TsmifiM.

R. I'mpmüüer.
NUe SjAstrand, In syntazin Draegeriaaan nota-

tioncs nonnullae: Xpfili. 21 S. 335 f. In vielfacher

Hinsicht recht dankenswert. O. \Va< krnuuuu.
Symbolae Pragenses: J)LZ. 38 S. 1191. Der

Inhalt der klassisch-philologischen Abhandlungen wird

in meist anerkennender Weise skiuiert von E. Maaf»

Wagner, J., Rasilien des römiiehfin AltertuaM,

und: RMlien dee-griecUMdiaB AHntna: öäUrr, TJäL

16 S. 498. Die Btteber aind nIAt la anpfebleik

J. Oehttr,

Weeeeljr, E., Za den griedi. Papyri des Lovvre
und der T^iblintheque nationale II: ZöG. 44, 6 R. 572.

A. Bauer rdhiut des Vorf. Geschick und Vorkennt-

nisse for die EBtnlhmng ud Honnegalie von PnpjrtM-

urkonden.

Wittneben. A., Tafelförmiger Leitfedcn fllr den

Gesehichlsunten iclil. T: .V. J ihrb.
f.

Phil. u. Päd 148

S. 429. Zwar nicht geeignet t'Ur den vom Verf. selbst

gewollten Zwedc, aber ein TortrefHichcs Hilftmittel bei

der Vorbereitung r|c^ Lohrers. F. Hornemnnn
Wurzer, R. Über die . . . Reden im Geschichts-.

werke des Thukydidcs: ZjO. 44, 6 8. 57S. Midlt

sehr eindringUdi. A. Bavär.
Xenift Avttritct: BLZ. S8 8. ll»l. ItaHr

teilanfen aas den lobatt. E. Murf».

Hitteilnngen.

FxeilbiMli« AlMdenie Atx WliMiualwflM.
2. November.

.\. Kirrhlioff, IJeitrilge zur Cle-oliirbtr der

f,M'iuchiscbeu Uhapsodik. 1. Ein lUiapsodcnexcmplar

der Utas. Xen. Mem. IT, 3, 8 ff. wird von Sekretes

da>; Hl rill ivxcraplar des Euthydemos erwiihnt. Gemeint

ist < in iiliupsodeuüxemplar. In solchen worden auch

die dem Vortrage vorausgehenden Hymnen gestanden

haben. Der in den Scholien als Anfong des lliaaeieni-

))lars des Apollikon von Teos oriialtene Yers JMbtVnirp

ici-iSo) xcti ^ i/iöXXoii'ic xXvn'no^oy ist der .\nfaiig>vers

eines solchen Ilymuos. Den Übergang zum Text« bil-

dete nicht der bekannte Anfang \3i^ny ätide, somlem
die ebenfalls ülMTlicfi rti ii Vi rse 'Ennuf vvy itnt l/or-

<Ta» \)Xvfi7Ttu dtiifiu/' t^ovnut , iiiinuii di) ju^'t; ts

XÖha 9' tu llffUUava Af^tovi i' dylabv vt6v 8

/ä^f ^otfMlf» jgtMfMit ans welchen hervorgeht, dob
sie nnr Ar die erste 1ttiai»odie bestimmt sind.

'Eannf ivv ist die typische Form des rii< r|i;inges

auch Ii 4Ö4, A 213, .^508, II Iii. Stainuite dies

Kxemplar aas der BfbUotbek des Arietoteies, so kann
es Krates vor Apellikon in Skoiisis eingesehen haben,

wo sich eben jene Hibliothck im IJcsitzc der Nach-

kommen des Nelcus befand. Man mofs die freie

Textbebandlung in Kbapsodenexemplaren nigoben.

Jedoch beruht die Annahme dner Pisistratiscben Text-

sammlung auf unhaltbar(>n Kombinationen. 2. Der
Küslbyuinos auf den dcliscben ApoUon. Text und
Gliederung desselben in Anat>olo 1— 13, QebeAmf des

Chors 14 — 1«, Proömion in-5<>, Hymnos 30—164,
K.xudioii 1*5:) -178, Gt'betrul des Chores 17!»— 181.

Ähnlich dii' Gliederung des Hymnos auf den pyth.

ApoUon, doch ergiebt der Schlufis, daCs der deliscbe

Hymnos nicht gleich dem pythisehen dn Rbapsodea-
prooniioii war. Der Verfasser tritt d iriii hervor all

ein blinder Aöde von Chios; in dem Weltstreit Homers
mit Ilesiod wird fibertiefert, dafs die Delier sein Epos
aufschreiben liefscn. Die zweite Stimme in dem deü-

scbeii bildete der Chor der Deliaden; demgeiuais fühlen

die eirtspreebenäen SteUen in den anderen Qjrmnoe.
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Au Delphi.

In Delphi wurde eine grofse Steinplatte gefunden,

Mal welcher sich ein Hymnus auf Ajiollo mit vollstän-

diger Notation bcfinilct; die Musikzeii li< ii Iteglciten,

wie in unseren GesangstUckcn , die einzelnen Zdlen
des Gedichtes. So die 'Eatla 44 8. 288.

Die MGnchc auf dem Berge Atbos haben die

Ueransgabe eines Uluatrierten Werkes in Aussiebt

genoranen, in dem die Oetebicbte, Arcbitektnr, Kiuat
und das soziale I,f>hpn ilirer Niederlassungen zur Dar-

stellung kommen soll. Die Redaktion liegt in den
fluiden des Mönches Georg vom St. PaolokloRter.

Das Buch soll 130 Pliototyi>ieen und einise Holz-

schnitte nebst einem Texte von löU Seiten in Vuart
umfassen. Ks erscheint in Konstantinopsl; der Snb-

skriptiocspreis betrügt 20 Franlc.

TwMiehiiis neu emhieBener Bücher.

Codex TiOideDsis 399, I. Euelidi* elomenta cx

iiiteri)rctationc Al-Hudschdscbadschii cnm coninientariis

Al-ljarizü. Arabice et LAtioe cdidcraot iiotisque in-

stmxemt IL 0. B«iIhoth J, L. HdUrg. I, 1.

Ilauniae, Hegel. 88 S. 8. Kr. 4.

Columba. G, M., Gli stndl Rcografici ncl primo

secolo dcir impcro Romano. Riccrchc su Stralnnif,

Mela e JtÜnio. I. Le dimensioiie della terra abitata.

Palermo. ISO S. 16. L. 8.

Corpus in^i'rijilicmuni l'fru.'<riiri'm, ab acad.

Beroliucnsi et sucietate Lipsicnsi adiutus administraote

A. Danieluon ed. G JRndL Leipjdg, Barth. L 8. 1-

74. fol. M 10.

Corpus scriptonim eccicsiasticorum IfttiBOnim.

XXVI. Ä Oplati liliri VII, rec. <\ Ziwta. Acoedont

X monnmeota vetera ad Donatistarum bistoriam pci^

tineotia. Pmg, Tcmpsky. XLTl, 3S9 8. ' JL 9,60.

Hcrodot in ,\nswahl herausg. und erl. von P.

DönealJ. Paderborn, Schiiningh. VUI, 277 S. mit

4 Karten. JL 2.

Holstein, H., Zur Gelehrtengescbichtc JJeidd-

hfrrjs beim Ausgang des Mittelalters. WilhcJmshavcn,

Lohso. -iG S. 4. A \ .

Uoratias, Oden. Poetische Prosattbersotzung von

A. C^arühu. StraTsbarg, Ball. VII, 79 8. 8 mit

1 Lichtdr. 1,50.

Habner, E., Monuroeuta liuguao lY'er/ru«'. Berlin,

G. Reimer. X, CXUT, 864 8. 4. nU Abirildiiogen

und Karte. A 48.

Ilberg, J., Das Hippokrates-Glossar des Eroticmo»

und seine ursprflngliche Gestalt Leipi^, HifieL

48 8. 8. JL 2.

ir: Dr. Fr. Hudar, Barlin & tt, Lnla«nufer iS.

ANZEIGEN.
Ober die

Örtlichkeit der Varus-Schla^^ht.
Von BlebuA Vl«ffHi1»Mh,

8«. 0.80 vdfc

Oiceros Rede

de imperio Cn Pompei,
nach

pidagegiiH^hun Ciesiditapnnkten

erklftrt von

VIII und 1«! Seitni.

R. üaertncrs W-vha, 11. Heyfelder, Berlii SW.

U. «arttiuf» S(riii9, ^t^mtt, ficrlln 8\V.
|

Soeben csf^idtcn: jf

$u .1'

ir in Un f

f liocii tlaffen I|dl|crer l^ei|»ii{liiltni. f
i r
1 SIiM fecn .je^rrtberidittn brr ^ö^rren Sc^ninfialien bcr $ro»int 6fl4(<*

'''

V )ufammen(trfteUt unb fnftematifil^ gestbnct
|-

1 Dr. IMaitcr ^orf t
T ciaMnl|i|(M 8«ti«t «m Mutet il(t(ttcii|«nfe |u aMUnH*

~

i XX, 203 3. Sc. & JtZjUO.
|

Soeben erxiltitu:

MntotlsimffM
.Irr

HiatoriHcheu Litteratur
li«muKogel>en von d«r

in Berlin.

XXI JakrgiM (\m) Hill 4.

Frei« «le^ .lahrirang« »1..«.

Knntnznm;.'<beft: Register Uber

Jahrp. I XX. ( l>^7;t-1892) 3*«t

Zu iHisiiilieu durch «II« BitcliluMiil«

langen imd FMtaiiatalt«in.

H, VHOIhhV WVm^ Iii iM^MOTTf
Berlin 8W.

B. Uaeitaen Veilac, H. UtgrfeUer, Bedin SW. Bnek von Lsoohaid Sininn. Bsriin SW.
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J.Bappold, ChrMtomAihieMU Kriech.Klaaaikara (H-D.) IM
Fr.HoliwcirRiK. Orimh. ifehälKramniaUk (J. Wlcl«r) tHT

Auntif Herme« — RheiiiiscIiPK Miweiini IH.fl Harviird
Ktiiiliaii in rl«j«»ii «l idiilnl. IV. Thi.' (.'liKsicnl !{.•% iew
VU 7. - Z. iisi lirirt {. ilii- iisUTr. U> mnaiiien X.VX.\IV7.
- WmM .Lfs I« Zuitachrin f. Ucsch. n. Konat. .

HtBrnftonr V' 7 ifdf^ni

XiUtiluH; l'r. >ii-i:< Akuilemie cL Wisa<mscbalten, U. Nov.

V*rtm':Ui\i% IKM tr*^:htrH*n^r ISHiher

im

Die Herren Verfuser tou Progruniucii, Diasertatioaen und 8on«tigcn üclegei»lifiits.si;liriftt;u werd.Mi ^'ebeteii,

BeieniioiimeBplananB.Oa«rUersVerIagriiiidiliaiidliiaff,BerUnSW., SühOnebergerstr.^ einseudun /.uwoilvu

Scseuioieii und Anzeigen.

Adolf Hamack, GnRchichtc der uKcliristlichcu

Littcratur bis Eusebius. I. Toil. Die Über-
licfcrurif; und der Hcsland. Hparbpjtcf unter

Mitwirkang von ]£,. i'r^URchea. Leipug 1893.

J. C. mnriolMMiM Vertagslnieliliaiidlaag. Gr. 8.

LKI, 1080 8. JLZi; geb. .4(38.

Jeder, der diesen gewaltigen Knud znr H;uid

uimtut, wird bewuaderud Htauueu über die Ue-

Iflfanamkeit und die rieiige Arbeiiakraft de« Ver-

fiMsers, der einen ao weitachichiigen, viclntnstrit-

teoen StoflP bis iu seine cntlegcnnten Teile, Iiis zu

den letzten Ursprüngen so verfolgen und zu durch-

dringen and in so trefflieher, Kehtvotter Weise

v.n geiitaltcn versiiiuden hat. XiH^h liegt ans nicht

die <_iesehit:hte der nU<jhristliehen Litteratur selbst,

aoudem uur deren Überlieferung und Jtestiiud vor.

Erst jetst sind wir imatande, den Umtaug de»

Gtd>icte.> zu iibenschaiien, zu dessen Erächliefning

und wissenschaftlicher ErfassniiL,' und Unispnnunug

Harnaok vor zehn Jahren im Verein mit ü>

T. Oebhardt seine 'Texte nad UatenmohungeD znr

(o'-ehichte der altchriätlicheo ' LÜterator' iu8

LebsMi zu rufen begann. Hervorgerufen ward das

Werk mittelbar durch deu im Jahre lä91 ge-

faTsten BeseUnfs der Kgl. Prenft. Akademie der

Wissenschaften, eine Ausgabe der älteren grie-

chischen Kirchenväter in Angriff zu nehmen. Um
ein sicheres Urteil über deu Umfang und die

Mittel der Arbeit m gewinneii, sehlng Hamack
der Aluidemie vor, EunBcbst eine t 'cht Ober

ili ii Bestand und die Überlieferung der altchrist-

licheu Litteratur, soweit sie ohne neue bibliotbeka-

risebe Fonebnagea gegeben werden könne, h«^
stellen zu lassen, nnd erbot sich, mit einem

Hilfsarbeiter, der durch das Kntgegenkommeu

des Ministers der gei^stlicbeu Angelegenheiten ihm

bewilligt und in der Persoo des Üe. B. Prensehen
von ilim gewonnen wnrde, in 2— .3 Jahren eine

solche Übersicht vorzulegen. Wer liaruacks

wisaenscbaftliohe Foraciuing kennt, wird davon

abenengt sein, dafs die grundlegenden Arbeiten

zn diesem Werke, die Sammlung und Sichtung

des weitsctiichtigea nrchrifitUchen Schrifttums,

schon lange tw der Abfiraenng seiner Ocqpnen*

geschiohte Ton ihm beschafft nnd zu einem ge-

wissen Abschlufs gebracht wurden. ICr frind den

Entscbluiä, der geplanten neuen Ausgabe der

KirobenTäter eine Oberrieht Ober den Bestand nnd

die Überlieferung voranzuschickeo, mit der Ab-

sicht, der '.Mtchri'-tlielien Litteratiirgescliielite'

eine 'Bibliotheou Autemcaeua' — nach dem Vor-

bUde Ton FlabnciTis* *Bibliotfaeca Graeca' — vor-

augehen zu lassL l; woU Tereinbar. Und vuu

diesen (icsichtspunktcn ans will Zweck und In-

halt des liesigen, vor uns liegenden ei-steu Uandes

des Werkes — wie der Terf. sasdrQoklieb bittet

nnd hervorhebt — beurteilt sein. 'Es will dss

Material mögliebst vidlständig in allen Ver-

zweigungen seiner überlieferuug vortühreu, es

genan kenntlieh nmdien nnd so weit gasiehtet

geben, als es die bisherige Forsehnng bereits
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gesichtet hat. Es will 'Mt'raoires ponr servir u

l'histoire eeclesiastiqiii'' iLirsk-llen iiiul jedem

küuftigeu Herausgeber irgeud eiues voruicüuiscbeu

Deokmalfl ebenso nfitsKeh sein wie dem Hietoriker

und dein Freunde der iiitesten Geschichte der

Kirehe. Ea will endlich zuküufti<^e X;iolifi(r-chnn-

geu iu deu Haudschrifteuschätzeu der iÜbliothokou

erlnchtern nnd all nrerlSmgea Hilfrniittel zur

Identifizierang dienen. Eigebnine neuer For-

8chiin'::^en sind luir so w<>iti imtgoteilt, als sie sich

ühue weitiüutige Üegrüudiing ui den i'luu de»

Werken einliigen liersen.'

Nachdem der Verf. in der Vorrede (S. VI ff.)

fiher einige wielitif^f Punkte betreffs der Teilmig.

Anlage und Aasfiihrung der Arbeit gesprucheu,

bietet er S. XXI—LXI «Ornndsage der Ober-

liefemngageschichtc der vornicünischeu Litteratur

in ültvrcr Zeit'. Diese einleitende Ausfülirung ist

wegen der neuen, fruchtbaren UeäichtHpuukte hiu-

ndhflieh der treibenden KiSfte innerhalb der

Kirche, welche die Erhaltung beaw. die Ver-

nichtung oder Verkümmerung dos cliristliflien

Sclirifttunau beeiaÜufateu 2, 8. XXXV 1 und 3,

B. XLVI), Ton gani besonderer Wiehtigkeit. Anf

sie sowohl wie ancli luf die Fülle den von den

beiden Verfassern in iln izi lin Al>.selinitte i^oirlie-

derteu Stoffes kann au diesem Orte nur hin

gewiesen werden. Kein Fonoher, der anf pa-

trifltiseheni Cebiete arbeitet, wird fortan Har-

iiacks nnd l'reuschens kundiger Auskunft ent-

behren könneu, ihr Werk ist ein unbedingt sicherer,

alles in jedem ESnieUalle Wissenswarte iu wfin-

Hchenswertesier Vollständigkeit bietender Führer.

Wenn Harnack am Schlnfs seiner Vorrede (8. Xil)

bekennt: 'Eine Arbeit, wie die nuHrige, steht

leidrar nnter dem Gesehiek, nb Tollendet nnd bald

ül>erholt zu werden — sollte der Wahlspruch

gelten: 'Tont bion ou rien', so wäre sie nie ge-

schrieben worden" — so ist ja freilich jedes

wissensehafUidien Werkes Gesdiick mehr oder

weniger dasselbe, aber mit dem Üborholtwerden

winl es doch wohl vorläufig noch Kiemlich lange

gute Wege haben. Freuen wir uns vielmehr, dal's

das Wwk geechrieben ist, nnd benutzen wir das-

selbe eifri'^st und dunkbar, um, jeder an seinem

bescheidenen Teile, zur Lösung der gewaltigen,

von Haruack so kfihn in Angriff genommenen

Ao%abe beizatn^u. Das scheint dem Ref. die

nSchste l'tliclit <\< r Mitfiirsclicr zu sein. Nur ein

paar im 6iunü dieacH Üoduukeus ^efiUste mid

anfimÜMsende Bemwkangen, wesentlich Riehtig^

Stellungen, mögen hier angesclilosseu werden.

Bef. bedauert, dafs Harnack iu deu Mil-

1332

teiluDgen über den Hirten des llermas (S. 50)
von seiner i^eb ifentlich und rein zufüllig, infolge

der Benutzung und Durchforschung der Schrift

des Simonides Xtf^odUhtf 'EXXijviap 9toloyvmd

Yqatfai liaaaQtg (London 1859), dieser viel-

besproehencn nrchristlicbcti Schrift zugewandten

Thätigkeit sich des Ausdrucks bedient, er habe
'leider* *den nneehten HermassehluTs ans diesem
enehollenen Huche neuerlich wieder ans Licht

gezogen (Zeitsehr. f. wis-s. Tin o! IS.ST. I7_» tt'.)'.

Hef. glaubte, von der unwidersprochen gcäulserteu

Beobachtung aosgehend, daft kein«: der Hermas*
forscher das Werk des Pimonides bisher gekannt
und iMTwcksichtigt bezw. benutzt hatte, unbedingt

etwas wissenschaftlich Lobenswertes zu thuu, wenn
er den von Simonides grieehiseh gebotenen Herma»-
schlufs a. a. 0. veröffentlichte, und, ohne iiguid^

wie selbst zu dein Texte Stellung zu nehmen,
dies den eigentlichen Fachleuten überliefs. Jenes

'leider*, das von Hamaeks damaliger Bespreehnng
der Frage (Theol. Litt.-Ztg. 1887, Sp. H7 ff.)

bis hier hinein in diesen Zusammenhang klingt,

deutet doch au, dafs über deu Text, weil er eben

von Simontdes geboten war, von voraherein der
Stab zu Ijreihen sei, ein Verfahren, das ich als

berechtigt nicht auerkeuuen kann. Es wurde von

Hilgenfeld und dem Ref. damals mit Augaln!

von Gründen und um dar Garedit^^B^ willen

gefordert, dafs ilie Saehc des SimonidM, den weiA
wasdien zu wollen uiemaodom einfiiOen kSnne,

noeh einmal oder doch in jedem etwa daidi

jenes vom Bef. ans Licht gezogene Werk nen

iiuftauchenden Falle genau nntei-sneht wenle.

Auch heute uoch fällt es dem Uef. uicht ein, in

jener immerhin verzwickten iVage, nach Hilgeo-
felds neuer Ausgabe des Hermashirten, sowie

ITarnacks und Kobiusons Verurteilung des

von Simnuides gegebeuen Schlusses, zu der jüngst

auch Spjr. Lambros in der *B;tani Zeitsehr.*

(II, 8. 609 ff.) sich f^eiuil'serl, ein Wort mitreden

zu wollen. — Unter den Zeugnissen in demselben

Abschnitt wird (No. lä, S. äö) das au deu Aufaug

gestellte: 'Athanasias schreibt de ineamatione

verbi .3 (l, I p. 14;> edit. Paris. IfiDS)' n. s, w.

(worauf folgt: De deeret. Nie. Svnod. 4 und IS)

künftig zu streichen sein. lief, hat iu seiner

Abhandlung 'Athanasiana* ^tnd. n. &ii 18^
S. 251 iL) genigt, dafs diö Anschauung des Ver-

fassers jener ersten, ilem Athanasios mit Unrecht

beigelegten Schrift iu der obeu augefdlirteu Stelle

betrefi des Hermashirten eine von dw des nn-
bezvveifelt echten Athanasios (De deeret. Nie.

Sjuod. lö) abweichende ist (a. a. O. S. 283) nud
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hat feruer den Beweis erbracht, dala jene Schrift

*Yon der Menaehwardnng dM Logos* nicht d«o

jugeiullicheu Athanasios, aomlern Ensel)ios

von Eiiiesa znm Verfasser hat, ein Forschungs-

ergebnis, das Victor Schnltse (Theol. Litt.-Bl.

XIV, S. 191) ah «lUMneliOitalioli' boieiflfawthal

Tu dem Alwchnitt nber Jnstiuiis beschlicfst

Harnnck die Bemerkungen über den dem Mär-

tyrer irrtümlich beigelegten yiöyog na(jatvtxt*di

'Ekk^voi S. 109 mit den Worten: «Wie

Driseke bewieewi haben will, soll sie von Apol-

linaris von TTierap. stammen.* Hier ist dem Verf.

ein offenbares Verseheu untergelanfen, das durch

den Umstand veranlliftt in sein scheint, dafs in

<lcs I\('f, an dieser Stelle anfiuI!i<j;erwL'ise nicht

uiiher bezeichneter Untersuchung über jene Schrift

(ZeHachr. f. Kirchengesch. VII, S. 257—302, desgl.

in eeinem «Apullinarioe von Laodioea' iu den

'Texten und Tintersnrbnngen' VII 3 1, 83-i»<t)

mehrfach ApoUinarios von Hierapolis (a. a. ü.

S. 2(>ü— 271, bezw. S. 85) enriOint worden ist.

Ea moA natorlich ApoUinariot von Laodicea

hcirj^i-ii. Auch hier bedantTt Ref. die IVn-m der

Anführung, da sein Beweis durch dieselbe min-

destens als fragwQrdig beseiehnet wird, wShrend

er doeh daraof hinweisen kann, «lufs zwei so be-

sonnene ( lelelirte, wie (>. Zöckler [V,\. Kircben-

Zeitang l»l>2, No. 44, S. 737 und 73»j nud N.

Bonwetseh (Theol. litteratorbl. ? onr im Ans-

sebniit, nicht in vollstindiger Nniiivner 7.nr Hand)

seiner Beweiyrühning anerkenneiul zugestimmt

haben. Harnack scheint übrigens selbst im

weiteren Verlanf seiner Arbeit derselben Meinnng

geworden zu sein, da er S. 8G3 unter denen,

welche den berühniten ürii f des Aristeas au Philo-

kratee über die Eutbteliuug der LXX benutzt

haben, venseiehnet: «Apollin. Laod. (BPlsendojustin,

Cohort. 13)', wiibreud S. 878 und 87i) mehrfach

wieder 'l's. Inst, ruhurt. ml Hcnt.' angeführt wird.

Warum aber die^^e vcntchiedeue i'ormV — In den

Bemerkungen über den Jastinns gleichMb flllseh-

lich beigelegten 'Bri- f a» Dioguetos' S. 757/758

findet sich zwar ()verl>ocks Aitliandlnng 'über

den pseudojustinischeu Brief an Diognet' und zwar

in ilüren beiden VerOflfontKehnngen 1873 nnd 1875

verzeichnet, des Ref. eingehende .Arbeit aber «Der
Brief an Diognetos' (.Talirb. f. prot. Theol.

VII, S. 213—283, ö. 414—484 und Sonderausgabe,

Leipzig 1881) ist nieht erwBhnt,

Bei Gregorius vuu Neocäsarea liest mau

(S. 4'J!>) die Angabe: 'Beste Ausgabe von Houtl»,

Keliquiae sacrae- II 253 sqc]. [nach !) (Jxforder

Hm., die nieht naher beieidinet sind]. Vergl.

Dräseke, Jahrb. f. prot. Tb. VII (1881) 730 ff.

nnd den Briefen Diognetos, Leipx. 1881, 8. 178 ff.'

Die Anfiihmng erselicint aus dem Gmnde unzu-

reichend, weil die Thatsache darin nicht zum
Ausdruck gekommen ist, duls Bef. u. a. 0. eine

neue, Aber Bonth phflologneh in manehen StOeken

hinausgehende Textausgabe geliefert hat, wodurch

er sich für berechtigt hält, jenes Urteil über

Roaths Ausgabe zu beanstanden. - Zu den S. 431

reneiehneten, dem Gregorioe Ton Neocisarea

fälschlich beigelcgt<>ii \trn!hiueiKiuo) ^ TifQl

ni<JiHi)(; xKfükaut i^' wäre mit demselben liechte,

wie bei der Kmä itiffog nltnti auf derselben Seite

oben Oasparis Bewek Ar die Abfossnng dieser

Schrift durch ApolUnarios von liaodicea genannt

war, zu bemerken geweseu, dafs lief. (Ues. patrisL

Untersuchungen 8. 87—102) Vitalios von An-
tiochia, den Freund des ApoUinarioa, als Ver^

fasser der ^-inti'hftatiajtol erwiesen hat.

Eadlieh sei bemerkt, dal's bei Hippoljtos'

Demonstratio adrersus Tndaeos (8. 022) zwar anf

Jahrb. f. prot. Theol. XII, 8. 45G ff. verwiesen,

aber des Hef. Name und .Arbeit ''An llippolytos'

Demonstratiu adveraus Indaeos' nicht genannt wird.

Wandsbeek. Jeiiwuies Brtieke.

Eduard Norden, Beitrüge zur 0 uKchiciit e der
grioeliiscben rhilosophie. Besonderer Ab-

druck aus dem 19. Supplcmentbandc der Jalir-

blleher ftlr klass. Philologie (S. 867—462). Leipzig,

Tenbncr 1892, 8. .# 2,40.

I)er Verf. stellt hier fünf kürzere Al>ban<llungen

zusammen, die nach seiner eigenen Mitteilung

gröfiltenteifai entetsnden sind im Zusammenhange

mit seinen Studien über die varronischen Satiren.

Kin gemeinsames Charakteristikum derselben bildet

die Benutzung meist eutlegeuer Litternturdeuk-

m&ler, namentlich anch der Kirehensehriftsteller,

anf deren Ergiebigkeit in dieser Hinsicht er

mohrfach mit Nachdruck hinweist, sowie der

philouischon Schriften, zur Aufhellung verdunkelter

Züge nnd sor Herstellung sentOrter Znsanuneu>

hänge iu der antiken Gedaukenentwickelung.

Der erste Aafsatz „Über einige Schriften

des Antistheucs'^ berichtigt die Deutung einiger

Titel in dem bei Diog. Lamrt erhaltenen Ver^

cnebnia der Schriften des Antisthenes.

Der zweite „Zu den Briefen des Heraklit

und der Kyuiker'' widerlegt znuiichet die An-

nahme von Jak. Bornajs, dafs der Tierte hera-

klitische Bri^ arqprOnglich von einem Heiden

verfafst sei und nur eine christliehe Interpolation

erfahren habe, indem er für die umfassende Be-

nntming beidniadier Vorstelluugeu bei den filteren
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Kircheuschriftetelleni nnd in der ganzen altchrist-

lichen Knltur zablroiche Belege beibringt. Um-
gekelni ThidiDert «r den 28. Brief des Diogenes,

dem BerniiyH ein«'n clinstlichcn Ursprung zu-

schreibt, für den späteren Kynismua, indem er

nachweist, dal's dieser in der Beurteilung der

MimiHelieii Zastünde weientlieh mit den Christen

Bbereiustimnite.

Im dritten Aufputze „Philosophische An-

aicbten über die Entstehung des Meuscheu-
gesehleohts, seine kulturelle Entwieklnng
nnd das goldene Zoitnlter" werden hesondcrH

die beiden entgegengesetzten Ansichten über den

meDschlichen Urzostaud iu den alten Pbilosopben-

sebnleD behnndeli. Batsptedieiid ihrer polemhehen

Haltung gegenüber der Kultur -T-elieint derselln'

den Stoikern und Kynikern in seiner primitiven

Schlichtbeit als ein der Kultur vorzuziehender,

insbeeondere in moralisolier Beciehaog idealer,

wälirend die Kpikiireer niieh dem Vorgänge De-

uiokrits, obscbou auch ihrerseits von ihrer

Tendenz zur Bedftrfiiirios^keit ans Tiel&eh in

Widerstreit gegen die Kultur, doch im wesent-

lichen die Knltnrciitwiekliin;,' als Fortschritt von

einem eleudeu und tierortigeu Zustande aus fanseu.

Der Tierte Anfiats „Die vnrronisehe Na-

tura Prometheus, ein Kapitel ans der Lehre

vnii ilcr TtPÖyoKf" bringt im Ans<'liliirs an die

wenigen Fragmente der genauuteu Hatura zahl-

reiehe Naehweise, wie im Ansehhifs an den Pro-

metheusmythus in den niiinnigfachsten Kinklei-

dnngen die Fnii^fii iler zweckvolleii oder nicht

zweckvolleu Gestaltung des menschlichen Körpers

and des Kuisens und Schadens der Kfiuste dis-

kntiert wurden. 8o vt ird zugleich die Diehtung

Varros in einen grölsercn (ledaiikeiizusainnifn-

huug eingereiht und ihr iSiun und Inhalt klar-

gestellt. An diesen Anisatz sehliefst sich der

Aiibun^' ,. I*i ometheus als Menschenbildner".
Während als ältestes «iclieres Zeugnis fiir diese

Sage der von IVotugunis im gleiclinamigeu plato-

nischen Dialoge vorgetragene Mythos erseheint,

hält Verf. die J^a^rr ^ell>at für sehr alt, niimnt aber

im, dal's sie. dnn h ilir Nirbterwäbnnng bei llesiod

zeitweilig in Vergessenheit gebracht, erst später

durch die philoeophisehe Spekulation, insbesondere

der Stoiker, im Zusammenhange mit der Geltend-

maclinng des Zwi-eku'eilaiikens wieder belebt und

iu Undaut' gebracht worden sei.

Der fünfte Aufsata „Ober den Streit des

Theophrast und Zeno bei Philo ntQl ätf-^aq-

atftc xoffuoi'" suelit, namentlich gegen v. Arnim,

uaclizuweiscu, diils die iu der genannten, von

Philo auf Grund einer älteren Vorlage yerfulsten

Schrift diskutierten Gründe der Stoiku' fBr die

Endlidikeit der Welt schon anf Zeno ssllMt «n-

ruekgeben und dafs somit ilir hier vorliegende

Polemik auf einer in der That zwischen Theophrast

und Zeno sUittgebabteu Diskussion berohi.

Den SoUnft hüden Naehtri^^ ein Sachregister

uml ein „Verzeichnis der wichtigsten bebamlelti^n

Stelleu''. Bei dem Saehr« gi.ster ist zu bedauern,

dal'4 es nieht rollständiger ist. Bei dem anlset^

ordentliehen Reichtum der Sehrift an Quelleii-

naohweisen fiir zahlreielic in der antiken W«-It lu

I nilauf befindliche Vorstellungen würde dies die

vielfache Beoatzbarkeit der Schrift wesentlicfa er-

höhen. So findet neh z. B. auf die, namentlich

l;!(; Anin. gegelicnen N'acliweir^c über Epiüi«»-

theus und Pundoru kein Hinweis im Sacbregittter.

Irreleitend ist in demselben der Ausdmok „Antiat-

heues von Plato erwShBt'f da von einer ausdrnck-

liclifii Erwäliiiniig des Autisthenes bei Plato (ub-

gescheu von der Nennung seines Namens als uu-

wesend beim Tode des Sokrates im PhSdo) nicht

die Kede ist, vielmehr nur von Auspielnngeu.

— .Mifsverständlieh ist aneli der .\usilnick S. 437,

iu den Fabeln schrieben Menschen und Tiere

dem Prometheos die Fehler sn, mit denen sie

behaftet siinl, während iu Wirklichköfc nmt *osi

einem Zur-Last-legeii die Rede ist.

Grofs-L icbterfelde. A. Dftring.

loeantanenta ma^oa Chraeca liatina. Collect dispo-

siiit edidit Hiinnlu- Iloiiii. Conniieiitatio ex

sup]>lemcnlu uudeviccsinio aunalium philologonim

seorsuin expressa. Upeiae, Teubner. 189S. 1I8S.
•2,»0 A
Kiiie Saüinilmi'.; der in den ^Vorkon der alten

Autoreu, besonders der Arzte, Uippiatrikcr und

Geoponiker zerstreuten Zauberformeln, welche

voiv.iiglich auf Erhaltnng nnd Wiedercrlan-^ning

der Ge.suii<l!i<nt «^friiOitet sind, ist eine dankens-

werte Aufgabe. Der Verf, sehou bekannt durch

die interessante Abhandlung de rebus magieis

Mareelli medici in den Schediu; philologao Her-

inaimo Hsener oblatae y. 111t ff., hat dieselbe in

vorliegender Schrift nach besten Kriifteu gelöst.

Nach einer Einleitong fiber den Gebrauch

magischer Formelu veneldinet er in Kap. 1 die

eiiifaelion He^eh wüiungen, welche in der Angabe

des .Namens des Leidenden oder der zu bekämpfen-

den Krankheit bestehen.

Kap. 2 enthält die .Xnffbrdemng an die Krank-

heitsdämonen, das Feld zu räumen. Zu No. b'i

giebt es eine VariaiitA; auf einem [Hing in der
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,

Galleria zxi Florenz: + eEOS KKAF.Vi:i MH
KXKIN IKJNOVi: kOAON, Kinj?, Arch. Jourii.

2(> p. Ibi und k^arlj CbrUt. Numisiuatics p. 1U7.

Kap. 8 Teneielinet die Drohnngeo, welehe die

Krankheitsgeistcr in die Fluolit >(liliLgcn solleu.

Hinsichtlicli di's iu Aiun. ;! zu Xo. 57 besprocljenen

drei durcbätricbeucu >S gleicheudeu Zc'ichentt vgl.

miia such Sorlin-Dorigoj, Bev. des ttnd. gr. 4.

1891 p. '291, Kiug, Earlj ehriBt. num. p. 198

Cprnlialdy ii sketcliy n-jiraostTitiition of Aescn-

lapin»'s staff') uad Artikel Küupbiü iu lioscbers

Lex. 9 Bp. 1364 Ceiiw den Ägyptern entiebnte

Darstellung des Knaphis*). Kiue iTonge deriirtiger

Siegel findet man im 1. Buch Jeii, Texte und

Unters. 8 S. 179 ff. Das Bild des rcrseus auf

No. 59 galt, auf Gemmen ai^braebt, raeb nooh

im Mittelalter als A]ioiropiiion gegen Uulieil vcr-

tjcliietlcner Art, I i- ülmit. Rev. arch. 3" ser. t. 1!».

Jäü2 p. öü und Th. W right, Archaeologia vol. 30.

1844 p. 450: das des iBwenwOrgenden HenUes

auf No. (!0 erwies sicli lillfrcicb *iu pedestri hello*

um] fiir die Fiiustkümpfer, Wri^lit ii. a. O p. 44'J:

vergleiche auch IHlthey, EpigrauauHU gr. iu

mom piota dao. Gottii^. 1888. 4. p. 8 Anm. 1.

Die :} A' «enlen anders als von Heim (zu No. 60)

von Andre, Ciit. du mnsee d'arcli. de Renuea.

i>.
1-2 f. Xo. 77 (J f J) als k>\>u. hvQtf.

kiQtf erklärt; in der l'istis Sophia p. 125 be-

gegnet wiederholt die Verbindung dreier gleicher

Bacbfltaben mit mystiaeber Bedeatong.

In Kap. 4 werden die Formeln aufgezählt,

welche die Kraukhoiton auf andere (iegenstände

(Tiere, Bäume, in die Erde, ius Wasser) über-

tragen sollen. Zn No. 72 (fuge, fbge lepaieide ete.)

TO^eieheu Lolund, (lypsy Sorcery p. 244 f. und

ßillson, Folk-Lore 3. 18;t2 j). 45« f. den englischco

Auszüblevera: One, two, three, four, live,
|

I l aught

a bare all aihre.
|

ffix, seveD, eight, nine, tan,
{

I let ber go ngain, vgl. auch das Mitnehmen des

Fiebers «lun h » ino Schnepfe im Hidinierwald und

der Auäzehruug durch einen blauen Häher iu

lodten, Grobmaan, Abergl. n. Gebr. ans Böhmen

nnd Mähren p. 1*;«; No. 1173. über das Werk
Kyrani Kynuiides (zu Xo. 74) »ehe man aneh

F. de Mäy, C. r. do l'ac. des inscr. et b.-l 1888,

9 mar» und Ber. aroh. 1888 p. 319—832 'Le

poiaoB dane les piems graTfei*.

Kap. 5 urafafst die sympathetischen Formeln

('äimilia Similibuü'), vgl. Grünbaum, Z. D. M. G.

31 p. 328-330, Anm. 59. No. 96—98 sollen

dorch schrittweise Verkürzung das allmählicbe

Schwindea der Kraakbut bewirken. Zn No^96

(Novem glandnlae sororae nuUa fit glaudala)

vgl. Leland, Gyp>y Sorcery p. 221 fT und F. A.

Coelho in A Renaäceu^a 1878, wek-her damit das

bietonieobe 'dieompter le babon* (^Le Bobon

a neuf filles: De nenf clles sont reduites a hllit

u. 8. w., H. Rev c. lt. j). 202 No. 908 und 6

p. 70 f.) zutiumiuüuätellt. Ähuliche Verkürzuuga-

fonueb geben Gnflloci, Ber. dee tnid. pop. I

p. 37 f.| Frischbier, Hezenspruch nnd Zauberbann

p. 58. 64, Orobmann a. a. 0. p. 150 No. 1140,

p. 181 No. 1268. Wie sicycuma (No. It7) werden

Bnebataben um Bnehstabeu verkflbntt afiXamSo'
vaXßa, Raspe, A descr. cat. of engr. gern» No. 621«

Wesse ly. Ber. üb. gr. Pap. in Paris u. London

(S.-A. aus Wiener Stud. 1886. H. 2) p. 13; uud

in neoerar Zeit Abravilata, Fronunan, De ftaei-

natione p. ."iOS, A niachaborum, Koeliler, Volksbr.

itn ^'oigtlande p. 410. Ab. solantiM. 1'. Jahn,

liexeu Wesen uud Zauberei iu Pommern p. 91

No. 171, It Brie Seiti, Fromman p. 309, SDPNQON,
Black, Folk-Mediciue p. I(i8 No. 2. Auch den

Juden waren solche reduzierte Wörter nicht un-

bekanut, I^'rumniau p. 309, Welte, Tbeol. Qiuvr-

talscbr. 88. 1851 p. 90 Anm. 1, Joe. Bergel, Die

Medizin der Talniudistcn p. 52. Das bekannteste

so verkürzte Wort ist Abracadabra (No. 98), vgl.

Black p. 168, Fromman p. 307, der auch die Va-

riante Abnaoadabna (p. 308)* anfBhrt, King, Tbe
(Jno^ties^ p. 3H; f. n. Early Christ. Num. p. 200 f.,

Burzilai, Gli Abraxas p. IG, Nyrop, Navnets magt

in den Opuac. phil. Kjgbenbavn 1887 p. 153 Anm. 3.

Im Volkslied werden nieht selten nnmSgliehe

Aufgaben gestellt, O. Böekel, Deutsche Volks-

lieder aus Oberhessen p. CLI f. Ähnlich werden

mweileu iu den magischen Formeln unmögliche

Dinge erwähnt, mit dem ZnsatB, dab wie diese

nieht vorkommen können, so aueh die Krankheit

unmöglich gemacht werden soll. Hiermit be-

schäftigt nch das Iddirvata überschriebene Kap. 6,

in deeeen No. 100 (Trea serobe de caek» eeei-

denmt) Gaidoz, Melusine '^ < o!. S.l ff. u. 501 f.

ein Rätsel mit der Auflösung 'der Schnee' su er-

kennen nmnt.

Den Inhalt Tom Kap. 7 bilden Ponneln, in

welchen die Krankheit durch eine Enräliinng bei-

spielsweise von der Erfindung eines Heilmittels

oder Vollziehung einer Kur durch eine Gottheit

(in diristKober Zeit dwe^ Jeens, Maria, aintti

lli'üigen) gehoben werden snil, \^\. Roschers Lex.

11 8p. 521; F. Lenormant, Die .Magie und Wabr-
sagekunst der ChaldSer p. 21 ff., 25 ff., Gaster,

Jlchester Leeioree on Greeko-SkTemie Litamtora

p. 80ffn Gomme, l%e handbook of folk-lore p. 51 f.
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Hierher -xfiliört fin Häniatit der ehemaligen

Smninluag rruuu mit der Figur des Are» uud

der ümMlmft ^PBS ETEMEN TOT HUATOS
TON nONON, King, Areh. Jowru. 2G p. 154,

The Gnoflücs'-! Pi. M, 4, Early Christ. Nuui. p. 198,

A Gaide to .the fint aud secoad egyptiau rooius

[of the Brii Mut.] 1874 p. 116 G. 118. Za

No. 110. III (Tnmbo saz in herke) erinnert Lelanil

p. 408 daran, dals im Orient (Indien) die Idioten

für heilig gehalten, ihre UmarmuDgeu yon den

Fnuwn getodit werden and die daraus hutw-
gehcnden huniig gleichfalls sohwaehsinnigcn Kinder

ebenfallB fiir heilig gelten. Die Kriiuterannifungen

Nu. \'2i. r2ü hat Cb. Joret, Lea incaatations

faotanikinee dee nanaaerHe F. 277 de la B9>ltoib.

de l'Er. de MeM. de Montpellier et F. 19 de la

Hibl. aiCud. de Breslau, Homania 17. 18HH p. :{37

—

354 aofl eiuem Cod. von Montpellier mitgeteilt,

ebenao No. 185. 126, sowie die Anraftasgen an

Herba cacnmeris, H. ocjmum, H. apium, H.

luentha, H. anet[lijum aus dem Breslauer. Aus

P8.-Apuleiu8 de niedio. herbaruui, von welchem

CSookayne, Saxon Leeehdoma vol. 1 eine aogdiieb-

eische Übersetzung mitteilt u. ([nef. \i. LXXXITff.)

eine Auzsihl Codicee besitricht, welche Köbert, De

I'h.-Apalei herb. med. Miinchen 1888 nicht be-

r&elcrifllitagt, citieri er naeb AekermaanB Anagabe

(Parnbilinm naedicaincntoniin Hcriptt. antt. 1788)

die .4unifuug nu daa Kraut chamaemelon: ad ul-

bagiuem ocalomm te carpo. Unter Kap. 7 bringt

Verf. aneh einige Aamftmgeu an Gottheiten aof

Amnletten. In No. 132 == Kaibel, Tnser. Gr, Sic

ei Ti 2413, 12 iat kiSOl ül^ uioht = nSOYßlS,
sondern = XNOYBI2\ Kaibel hat das etwas un-

deatliflbe X bei Fabretti p. 53S, XLVI irrig fiir

N gehalten. Zahlreiche Gemmen mit der Bitte

um Hehutz {ffvhxßatj tf vlaiov etc.) habe ich in in

dieser Woebeosbhr. 1886 Sp. 1244 zusammen-

gestellt, s. aoeh King, Gnostics' p. 248, 292,

Arch. Anz. 4. 1880 p. 173, Wcssely, Wien. Stiid.

8 p. 184, Dnbois, Descr. des p. gr. de feu M. Gh-
and de layittOBlIe p. 57 Ko. 230; p. 67 No. 414.

ESn roter Jaspis in ('oll. de M. Montignjr. Pierres

gr. Paris 1887 p. 22 No. 278 enthält die Bitte

toLtfityr/k'; auf einem Goldplättoben glaabt Garmeei,

M^l. d'arch. 4 p. 2iJ2 ^ Ghabonillet, Oat. dos cam.

ot p. gr. de hl bihl. imp. p. 398 No. 2(3!)2 eiit-

zitt'cru zu kÜDueu: liayxoixti &aoaov | JJno-

nthf
I
iinntp^t

\
nSvTi^fut yi

\ tfm \ HtmMmv,
wobei er freiUcb mit Z. 3—6 EyE0EP^(

|
//^.\

nEMAy \'P i] nOCK f .iES ziemlich kühn ver-

{tibrt und auch im Anfang ächwcrllch das Richtige

trirt't. Bitten um Heilungen auf Chnubi.sgemmen

habe ich Myth. Beitr. 1 p. 04. 65 Aum. zu p. 61

u. 8. Knnpbis m Rosehen Lex. 2 8p. 1363 ver^

zeichnet. Anch abgesehen von Anrufungen um
Schutz uud Heilung enthalten Gemmen n. Metall-

amulcttij oft recht iatereasaute Formeln, z. B.

AFTOSBBINH TJÜPJIWB HYPPUTBl (Cbnn-

bisgemme), King, Early christ. num. p. 217,

A guide to the first and secoud eg. rooms p. 116.

ti. 260; EYUiHMEirU AIQHP hAl FA 2^1'ATQ
JAHF STATß liONTOS, King, Ant geois and

tingl 1 p. 312, Wiebeler, .Tahrbb. f. kl. Phil. 1868

p. 137 (vgl, den Hymnus des Dionysius auf Phoibos:

Eitfafuttta nä( al&i^Q,
|
ovqta lifinsa isty^ata,

\
yd

weA niin0g tud m>«at,
| fje» ^difr» ** SfvtSu»,

G. Hermann, Diss. de hymuia Dionysii et Mosa-

raedis. Lips. 1843 p. 5); lASi ^AliASiQ AJO-
NHIH (lies FH) KAI ^AAAS^ KAI TOY
TAPTAPOr SKOTiN, Caylvs, Ree. d'anl VI

pl. 21, Kopp 4 p. 34.'). Fr. Leuormant, Gaz. arch.

1877 p. 213 f., Chabouillet No. 2239, Wiesoler

a. a. O. p. 130; 6 d$u ndyiwy vovf, aiiH^d, nv^,

mnüfM^ £Uw1k, liUssfy, King, Gnostios' p. 818.

Kap. 8 macht uns mit Formeln bekannt, welche

zu einer magischen llaudluug gesprochen werden,

wie das Theokriteisehe td Jik^idoi iatta ir<iotfw

nnd %ä Adlfidog iatta fuiMt» wa den Uanipn-

lationcn an der den tronlnsicn Geücbteu darstellen-

den Wachsfigur, eine Zauberhandluug, über welche

mau vergleichen kann Kehr, Quaest mag. ^ee.

p. 13 £, Islendzk Aeventrri heransg. t. Gering 2.

p. 139—142 No T.XXVh' (»csterley, Gcsta T?om.

p. 727, Ilnchholz, VVaudcrlegenden p. 77 ff., Hepp,

Denkwürdigkeiten ans d. Bajeroberlaud p. 245,

Kamno, Arcb. per Tantrop. e la etnol. 17. 1887

p. 320, Thuriet, Trad. pop. du .Ttini p. 320,

Ueudersou, Notes on the folk-lure of the uortheru

oonntries of Eogknd p. 2-28—230, Howard Wil-

liams, The snpersti^ns of «itolioraft p. 210,

Black. Folk Medicino p. 10— 21, 64, Note f.

Folk-Lore Jouru. 1 p. 299 f., 2 p. 121, 219 £,

Fdk-Lore 3. 1892 p. 385 f., W. Gregor, Notes

npon the folk-lore of the North-East of Scothuul

p. 34, Bastian, Indonesien 2 p. 61, J. Koblsr,

Ausland 1891 p. 686 u. a. m.

Manche Besobwörnngen haben sieh, wie Kap. 9

ausfuhrt. ni icL im Kinderlied erhalten. Zn No. 141)

' »^'Z' "' '/'^ ]<M\i\ man das neugriechische

Kinderver»cbeu "hXto n', naQatii^o ft',
\
XQVOÖ {tov

nalX^d^, eßyaXtftt itavQä aor, xai ßali td xqOtA

rtov bei Politis, 'O ^ho^ »aict loig dfuniStii

/ir^oiv. Athen 1882 p. 42 ff. vergleichen. IVn

weatfalischeu Spruch Iliut riut suuueufucgei h&i
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U. Juliii, Die deotaoIieQ Opfergebr. hei Ackerbau

nud Viehzncht p. 94—96 am Pkaetoriiui aohou für

das 17. Jahrb. belegt.

Die Verwendiing tob Honwr^ und VergilTenen

lehrt uns Kapitel 10 kennen. Sie reicht tief in«

Mittelalter hinein, wie wir denn iK'ispit lsweiH»'

bei ächöobach, Eine Aiulese ultdeutucber 8egena-

fonmla, AaaL Gnedeoiw. Gxu 1898 p. 39. 40

No. 20—^23 y«igilT«ne ab Gebiiwg^n Terwendet

finden.

Wie die Mohauimeduuer Sureu iles Korau aln

magiadie EVmnebi TerweodeB, Ljdia ESnnler,

Z. d. D. Pal. Ver. 12 p. 220 f., Saudwoiki, Aiw-

laud 1H7() p 242 ff., Pettigrew. On superstitions

coDueeteil with the hist. auid practice of luediciue

and surgery p. 48. 49, Kremer, SitEnogiber. d.

K. K. Ak. (1. \V. in Wien. Ph.-H. Cl. 120, VIII

p. 34. 36. (5i*. 70, 80, wie Kap. 1 1 darlegt, die

Chriiiten Stelleu der h. Schrift. So zeigt ein

Aawiiijrt dffir SamniliiDg Hontigny Chnstas in

der B. eiiii< Hollo haltend, anf welcher die An-

&ng8wortc d<>H Johnnnosovnngeliums : lu\ APXH
HN U AOrOL vcraeichuet sind, Coli, de M. de

Hontignv, Tierrcs gr. p. 52 No. 664, PI. VI. Bin

antiker Karneol des Miiseuma in Madrid trägt die

Joh. XiX 3G entlehnte Aufschrift <)8N()N(i

ÜMLNVE I TIS KSEO, dcwen sieh noch im

16. Jahrb. die der Hexerei Angeklagten bei der

Folterqnal bedienten, Lo Hlant, Mem. de Tac.

XXX 2 \x Kil. Noch 1708 verfafsto .1. Andr.

Sehmid ein Schriftchen betitelt 'Abusus psaluii

CIX iminreeatorii, Yulgo das Todbeten'. Aneh
nblreiche .\ranlctte mit hebräischen .\ufcobriften

aus den letztverflosisenen Jahrlinndorten fiihrcii

Bibelvorse, Moise Schwab, iiev. uuui. 18!)2 p. 243 f.

No. 3-6} 245 No. 9; 253 f. No. 32. 33.

(Sddnlk feljrt)

Hugo Bergstedt, Stridcn om Homer. Försök tili

framatäUning af den bomeriska fragao. (Der Streit

nni Homer. YerBUch einer Darstelinng der flomo-

risrhen Frage.) Norrköping, M. W'. W.illlii if:s fm la,::.

1893. VII u. S. 8". 2 kr. T.'i orc

'Mit lieciit betruuhtut man da» Jahr, da F. A.

Wolf adne «reltbekaanton Ptolegomena heran^b,
als das Geburtsjahr der HomeriHchen Frage', sa^ri

der VerfasHor zu Beginn seines Hiiclies, das luaa

am ehesten dem Werke von Bouitz, Uber den

Unpmng der Homeriaohea Gediehie, an die Seite

stellen möchte. Da er der Meinung ist, dnfs man
ohne eine gründlicho .Mirechniing mit Wolfs Sätzen

keinen festen Fulii in der Uumerischea Frage

fusen kSnn«, ao bringt er nuAobst «ne «neflnuv

liehe ÄnaljM nnd Kritik der WoUiehmi Anaiehten,

nachdem er auch dessen Vorgänger kurz berührt

hat, um darauf die Kr^i-bnis.se d<'r modernen

Forschnugen bis auf die (Gegenwart herab darzu-

etellen. Aber die Homeroohe Frage ist SIter; sie

existierte sclion vor mehr als 2000 Jahren, Tür

die moderne Welt allerdinjr^ erst seit dein vorigen

Jahrhundert; und von dem ganzen Wulfschen Bau

iat kein Stein mehr anf dem andern geblieben;

alle Stützen seiner Hypothesen haben sich aU

hinfallig hernns^estellt. wie besonders deutsche

Gelehrte wiederholt nachgewiesen haben. Da aber

Wolf die intensivate Einwirkung anf die Enteren
ansgeiibt hat, so iat es sehr erklärlich, dafs man,

wie auch Bergstedt, immer wieder anf ihn aurück-

greift. Nach Bergstedts eigener Meinung, die er

anf Gmnd seiner Darl^ngen bereits in der Yor>

rede ausspricht, bleibt uns nichts anderes übrig*

als bei der alten Auffa.ssnufj stehen zu bleiben,

dafs Ilias und Odjrssee, gleichwie andere Gedichte,

jedes Too einem Diehterindiridnnm rerforst sden.

Hieraus folge natariieh niebt» daA dieaee Indiri«

duum sein (iediclit tranz und jjar seinem eigenen

Innern eutnomuieu habe; vielmehr deute alles auf

eine lange Vovgaeehiohte, worans aowohl Sang
wie Sag» gaaehSpft seien. Wold ninden sich,

ebeiiso wie in so manchen anderen Werken, spä-

tere Zusätze, aiier nicht in dem Umfange, wie die

Kemtheoriker* glaubten. Von diesem Stand-

pnukti' aus, der ja nicht nen oder original ist,

beurteilt \''erf. die Leistungen der anderen For-

scher, sowie alle dahin gehörigen Erscheinungen.

Zu eingehenderem Studium der aehwebenden Fragen

will er })hilologisch gebildete Leaar durch seine

Kntw-i<'kliin>TS'^'i>sehiehte anregen. Diese schliefst

aber mit dem Ausspruch des Emperius: 'Homeri

caiminum qnaKs fnerit antiqinarima forma qnae>

ritur et qnaeretur, qnousque philologia erit intsr

mortales' und liinft in skepfiseho Resignation aus.

Wer das Ergebnis zu uiedei'schlageud Hude, <ler

mSgn neh damit Meten, daA es doch etwaa von

weit höherem Wert gäbe als die Homeriadie

Frage, nämlich da.s f )ichtenverk, an welehes sie

sich anknüpft. 'Au der liomerischeu Frage kann

man emflden, aber man kann nicht erm&dmi an

Homer.' — Ein näheres kritisches Eingehen auf

das umfangreiche Werk des Hehr Ixdesenen Ver-

fassen», das allerdiugs nicht für Deutsche ge-

aehrieben sq a«b achemt, kSnnen wir «oa Üer
ersparen, nm nicht dem Torworfe von MiftrCK^

stäudnissen ausgesetzt zu sein. Rs ist selber zum
grolsen Teil referiereud, und wiir dürfeu uus hier

dcahalb «rf eine kme Lihaltsaagabe beaehrinkwi.

WQnsohen die Skandinavier mehr BerBekaiditigung
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bf'i uns. HO !r."»^on sie iu einer der Kultursprachen

oder wtioigätaas lateinisch schreiben. — An die

Vomde knüpft Terf. «ine AofrSUang der anf die

mündliche Portpflanznng der HomeriBohen Ge-

(lirhto, auf dit> l'eisistratos- und Lykurgoslegende,

sowie auf die liomeriden bezüglichen alten Schrift-

eteUen, wobei wir auf No. 15, des Snidae wertlose

Konipilittion seiner erhaltenen Vorgänger, die

lits Neues bietet, tils i=<'ll)stündigor Xotiz gern

verzichtet hatten. Die einzelnen Abschnitte be-

lumdeln; Wold Vorgänger, die Prole^mena imd
ihre Aufnahme, Wolf in iinnercn Tagen, ob die

Homerischen Epen ohne Hilfe der Schrift entstan-

den sind, das Alter der Sohreibkunst, Uhapeoden-

flohnlen, Peinitratoe and Homer, die iimerea Be>
wei^e: (!. Herroauu, Laehmaan, Analogiebeweiä vom
Nibelungenlied, Lachraann^ Anhänger, die 'Keni-

oder Schicht- (auch Krjstallisations-) Theorieen'

Ton Kayter an bb auf Seedk, die Unitarier, Nitzacfa,

Interpolationsmethodeu, Allgemeiner Charakter der

Darstellnnp. Gleichui-ise, Widersprüche, Wieder-

holungen, bpracbliche, proaodiflche und metrische

Kwiiiseichen, Religiöse YorRtellungen, Geeell-

•ebaftliehe Zustände (Metalle und Waffen, Streit-

wagen, Beleuchtung), Sageugeschichte und Mytheii-

erklärung, Homers Name, Eutstehuugsort der

Homertlohen Gediohte, A. Fiok, Alter der Ho-
meriachen Dichtmig, HonMV und der Kyklos,

Epische Dichtung vor Homer, B. Niese. Es

folgen eine »Seite Berichtigaugen und Zn^ätze,

ein Tnbaltereneielmii ein Antonazegister.

Was man vermilst, iat eine Geschichte dea Honer-
textt^H, der fScholien und der Ausgaben, wovon

sich nur p. 28 eine Andeutaug hudet (vgl. hier-

flber s. B. CentralU. f. BibHoifaelonr. VI, 1889,

8.481—503); ohne solche, die aber wohl über-

haupt nicht in der .\bsicht des Vorfa>'sen- h\<^.

ist eine erschupfeude Darstellung der Homerischen

Frage nieht mehr mfigUeh. Al^esehen Yon diesem

Mang.-1, läf.t BcigiiedlB Buch an VoIlBl&idigkeit

des Material kaum an wünschen übrij]^.

Halle a. S. C. Haeberlin.

M. Tulhi Ciceronis ilo im|icrio Cn. Pomiiei ad

Qniritci! oratio. Texte n vii ol annote par I,. Prcud'-
honime. Gand, H. KiiKi'kke. l.s!»;^. 117 S. \A
Über den codex i'arcensis, den Leviuus

Torrenllin im J. 1554 mit einer Ausgabe des

Manutius kollationierte, sagt Nohl iu der I'rae-

fati« zn seiner Au^i^al'C der Pompeiaua 'codicis

Parcenais nec^ue ip.siua nei]ue eollationis «^uue sit

Ildes eonstat*. Es ist das Verdtenst ?on P. Th omas

,

in dem cod. 14492 der k. Bibliothek zu Brüssel

dienen bis jetst nur dnrcb die mangelhafte Kol-

lation des Torrentins bekannten cod. Parceu*is

entdeckt zn haben. Thomas giebt iu der Revue

de l'instraction publique Bd. 35 S. 365—381 nnd

Bd. 36 8. 22—97 eine geaane Beschreibung der

Handschrift, sowie eine für die Hede pro Caecina

sehr ergiebige Nachkollation. Für die Pompeiaoa

hat Prend'homme in der nämlichen ZeitMdmft

Bd. 36 8. 173-r-180 eine wngfiltige Kollation rei^

öffeutlicht. Nach ilmi gehört der Parcensis zu

den deteriores (d), zeigt die meiste Verwundtschaft

mit dem Tegernseensis (T), hat aber anch eine sehr

grofse Anzahl von guten Leasrten mit dem £r-

furtensis nnd Vaticanns gemeinsam; anderseits

zeigt er deutliche Sparen von Interpolation. Eigen-

tSralieh sind ihm folgende wertvolle LaBaxten:

§ 5 giebt er alleiu das Pranomen LueiMn^ das

nach der Konjektur Baitors in nusereii Texten

steht; g 10 schreibt er richtig ajjicta, die übrigen

eodd. ae fieta; ebenso g 13 urbes, die übrigen

nrbo; endlich § 21 eapiat, die übrigen daosas.

Beachtenswert ist § 45 die schon durch Torrentius

bekannte Lesung inflatum für iuflammatnm der

übrigen Hat., die Pt. mit Beohi acceptiert hat

(wie schon Tor ihm Halm), wUirend wir der § 47

anfiienoininenfn Lesart hämo non für nemo nicht

zuzustimmen vermögen; die Schreibung oportü-

nitas § 50 findet sieh anoh in TH und in anderen

guten Cicerohaudschrifteu, s. C. F. W. Müller iu

der adnot. zu Cic. off. I |5 3.^ und Mensel im

C'iisarlexikon s. r. Um gleich hier bei dem Texte

nrend'hommes stehen m bleiben, so ist ni be-

merken, dafs er sich in der Hauptsache dem
Müllerychen ansclilicl^t. Von seinen Abweiehiiiiijfen

Mind folgende crw.iliueiiswert: § 15 ptucua lelin-

(juuHtur (nach Speijer), welche Konjektor ich eben-

falls der von riuygers pecnaria relinqnitnr vorziehe,

s. meinen Jahresbericht 1880 IT p. ^ri.'»; § 18

schreibt er mit Hammer (ßl. f. d. bajrr. Uw. 1888

p. 540) poaae publicanOB amista; g 24 mit C. Fr.

Mttller eorum opera, ijui ad eutn ej; iptius n'gn»

conces8frant\ § 28 mit Deuerling e.r civibus ucribu»',

g 44 mit Polak ducU aucloi-ilas. Zeigt so der

Text TöUige Yertrantheit mit der Litterator sn

dieser Rede nnd einen gesunden hritiscben Blick,

SD muls mau auch dem Kointnenhir und den da-

von getrennten 'uotes historiqueä ungeteiltes Loh

sollen. Wir finden es begreiflieh, dafk die *SociM

ponr lo priii^Tcs do /•rude.s philolngiijnes et hi.'«to-

riqnes' diese Ausgabe mit dem Preise gekrönt

hat, und hotten ans der Hand des Herrn l'r.

noch mehr solohe sorgfältig ausgearbeiieie Ciooo-

Ausgaben zn erhalten.

Manchen. OaitaT laadgtal
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Alfred Kante, Sallustiana. 2. Heft. Leipzig.

Siininel .t Co. 1893. 100 S. 8". 2 JL

Veraulolst durch eint* Uemerkung vou Leh-

niMin, dafii alleuiiteliendes /ortt bei SaUait am-
Mhliefslich fatnrische Kraft besitze, nnterDimmt

es der VerfuHser, den Gebrauch von forf. fuUirum

«Me, j'oret, formt, essem und seiueu Furmeu bei

Sdlmk im eioiefaien in nniemioliMi. Dieaer An^
jTfibe nnterzieht er sich mir infserordentlichcr

(iriiiuUiohkeit. er zoigt sicli mit dem Spriicb-

gebrauch »eiuea Autom überhaupt, sowie mit der

geeainteii latleimtiir über Salhisfe und latoinisobe

Oriimuiatik in hohem Grade vertraut und i.st be-

müht, bei den einzelnen zur Behandlung kom-

meudeu Stellen möglichst tief in die AbsichteD

dea BcbrilMelUin dnmdriiigaii. Dabri iai «r

freilich nidit der Gefahr entgangen, im einzelnen

luaochaiul doch wohl etwas zu viel in dessen

Worte hiueiuzuiuterpretieraa aad etwas breit zu

wardeD. ZoDiehat wird 8. 5—21 /ort und fuhumm
«fse behandelt. Letztt're«! erscheint zuerst Jag.

87, 4 und ist überhaupt selten, beide Formen

haben stets fatnrische Bedentang and werden ohne

Untenehied verwendet.

Der wichtigste .\bschuitt ist der über forri

und forent S. 21—ü9. Der Verf. kommt zu dem
Beinltai, daft alleiniUhandes /or«<(8. 21—54)

in den meisten Fällen aeine fninrieche Eraft
bewahrt hat, und behauptet, dafs dann 'fast stets

eine eutttprecheude Form vou fierem eintreten

könne, nnd daft lieb dann betd« Verba vollstän-

dig decken' (8. 32), wül)ei forH zugleich eine

^iilijektivc, dem Optativ sicli nrilieriülc HrcliMittiii^'

zugewieseu wird. Für die uieUteu der behandelten

Stellen hat der Verf. damit gewißi das Richtige

getroffen, z. B. für die .Vbsichts-, Wunsch- und

l''nrchte.«ritze. Docli i^iiht es auch Fülle, in

deueu J'wet ganz gleichbedeutend mit futurum e$$et

ist, gerade wie fort mit futurum etat. Z. B. ist

es Cat. 21, 1 in den Worten quat. condieio belli

foret weder gleichbedeutend mit fti'i-fl uoch ent-

hält es irgend ein subjektives Moment, sondern

=^ futura fMtt, also Vertreter des Indibitiva eriL

Au !) Stellen erklärt der Verf. foret für vSllig

gleichbedeutend mit esset: ("at. 3: 2*1, I:

47, 2; 51, 6; Jug. 31, IG; 3», 5; 54, 0; Ü2, di

6S| 2i häk ttbwall mit Tollem Racbta. Gani an*

derer Aniieht jedoch als er bin ioh über Jag. 66, 2
hniiorem (ufi/averul), qttod em-nm tnore fori't, qiios

populiu Roinanm rege» appeUavUset, praeaiJium^

qttod eontumtiioaum in tot foret, tt equÜM Romani
f<i(rlli(eg Numidae trudtrentur. Hierzu wird 8. 35
bemerkt: ^quod honor .... foret eteht von refe»

appellavitaH in fntnriscber Abhängigkeit, ist dieiem

also nachzeitig, denn erst mufste da.s regrm ap-

pellare erfolgt sein, ehe die Ehre erwiesen werdeu

konnte.' Daa wire nur fltr dm Fell riehMg, iUb
appellavittet statt 1 > futomm exactnm der di»

rekten Rede stämie — denen, denen diis römische

Volk den Titel König verliehen haben werde,

trarda andi dieee Ehre erwieaen werden. Aber

appdUmettt steht statt appellavit der direkten

Rede = diese Ehre wird nur denen erwiesen {eai),

deueu es den Titel verliehen hat. Dagegen bat

man in dem 3. ^«otf-SatM «in rein fnioriaebei

foret zu erkennen = futurum enurt, in dein gar nichts

von 'eventuell' (S. 53) liegt, denn iu oratio recta

würde es heifsen: eontumelioitum erit, n tradmiur,

8. 55—69 folgt foret mit Partieipinm. Hier

ist die Form nur dreimal = esset, son.«t 'liegt ihr

uoch ilire futurische Kraft inne', und sie be-

zeichnet dann auch hier eine 'Wahrsoheinliobkeit*,

*Annahme\ 'UngewilUMiii'. Wanig pknsibel je-

doeh encheint mir dieee Aufstellung für die

irrealen Bediugungssätse, wie Cat. 18, 8; Jug.

21, 2; 27, 2. Es ist doeh wohl sn gekünstelt,

wenn an der erstgenannten Stelle der Verfasser

quodid CtttXnn nuituru^'ft pro nn-ia flpnu'ii socii«

dare, eo die petsimum faoinus patralum fortt

oar als ^wahrscheinlich' aoffafst nnd hinnfiigt:

*ob dem Oatilina die Ermordung der Konsuln

und Senatoren .... wirklich gelungen wäre, war

ja iuuuerhiu zweifelhaft' (8. 63). Es kommt noch

hinni, daA das Beispiel, wo fmüt im'hjpothe*

tischen Nebensatze steht (Cat. 20, 2), vom Verf.

Mell)st zu den siehcren Fällen der Identität mit

esset gerechnet wird. Die meisten übrigen Stelleu

sind von der Art, daA die hypotbatisdie Pertode

von einem Verbam der Aoesage oder Meinung

abhängt, wobei foret mit dem part. perfc pass.

deu Koi^uoktiv des 2. Fntnmms ersetzt.

8. 70—80 spricht der Verf. über esHm und

seine Formen eiuschliel'slich der Komposita, wenn

sie allein stehen. Vielfach tritt hier futnrische

Krtift zu Tage, ganz natürlich in den Absichts-

s&tsen, so dals vielfach ebensognt h^tte^et stehen

können. Irgriiil v i l. lic Besonderheiten i i-jeii

sich hier jedurii niclit, eben.so wenig iu den

S. 81—85 besproelienen Fällen, wo c**<m ver-

banden mit dem part. perf. pass., part. fhk aet.

oder gerundivnm auftritt. .ledoeh glaube ich

nicht, da(V .IiilT •^•'it I lta\>ere (BorrJnnn) tum

umguam copiam tocielalis aiuicUiaeque coniuiiyendat',

quae ptriior hello eaeet der RelatiTsata adi im be-

sonderen auf tlie zu erwartende Freundschaft

swiaehen Boochos und Rom nnd damit auf die
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Znlninft beaeht. Yielnelir enthält er o'mc all-

gemoiuo Rcnietu, d. h. tsaH steht statt ttt der

direkttiu liedo.

Den Sehlttb InldeD auffllirliehe Indiea&- Wei-
iercu Heften der Snllustiann des Ver&Men kann

man mit Intoresse cutgegeusehen.

Dresdeu-NeuHtudt. Theodor Opits.

J. Bappold, Ch ri-stoinathie ans Rriechieoben
Klassikern. Zur EriekbteniDg und FArderang
des Obenetsens «n dem Stegreife. Wien, Gerolds
Sohn. 1893. X, 93 8. 8. A 1,40.

^

Dnfs fiir die Stegrcif-C'bersptznntTon der Pri-

maner wündcbeuswert Lst, die schriftlichen Diktntc

durch gedraelrte Vorlagen za ersetzeo, ist eine

gewils aooh aalserhalb Österreiehs erkunia That-
Siirhe. Raiipolils rhrcytomathie kommt drm Be-

dörfoia iusoferu entgegen, ain sie 41 geeignete

Stellen ans Xenopbon, Herodot, Demosthcnes,

Pinto, bokrates, Sophokles vod Enripidea ent-

hält, Ton denen der Lehrer g<'rii iiml viclleiclit

noch für die Reifeprttfaug Gebrauch uiaclieu wird.

Der Yerfiisaer gmg Ton dem Gedanken ans, den

Schülern einen gröiseren Überblick Aber die grie-

(hiHclic r.itteratur zu gewähren niul Icifff die in

den letzten Prüfungen bevorzugton iSchrift.^tellcr

m Qmnde. Haben alle eb solches linch in Be-

nutzung, das zugleich für die PrOftang dient, so

sind Mifsbräuchc nicht zu vcrhntcn nanientlirli

auch die Uberbürdung der Fleil'sigcu, die wu-

niöglich dnrcbllbersetzen. Am geeignetsten scheint

daher die Ührestomiithie Ar den Terstind^n
IViviit'^^i'liraticli. Für (]t>n l^chnl^rcbrandl mit

Ausstchlulk der Prüfung empfiehlt sich mehr eine

olehe Aaswnhl, in welcher die in der Schule

gelenenen Klassiker niebt flberwiagen. SophdileH,

Ift'rodot, Xeuophon wären also rinsriiHchliorseu.

Dagegen würde den ebenso leichten wie au-

BprecAimideii und lehrreichen Prologen des Euri-

pide« grBTioer Baum sn gewahren sein, femer

einigen Stellen aus .\schjliis niid den mytholo-

gischen und geschichtlichen KxkurHcn des Iso-

kratee, Ton dem sonst zu wenig gelesen wird.

Aneh Ariatotdea, Plntarch, Panaaniaa, Lnkian
bi<'toii ije(>iixtH"tcti Stoff. Hierzu mufste aber noch

ein kurzes Würtervenceichnia kommen, welches

den Sehfller tum Nachdenken zwingt, das be-

queme und gedankenlose NachblSttem im Lexikon

verliindert und die unbequeme Nachhilfe des

Lohrers entbehrlich macht H. 9.

Fr. Holsweifiig, Oriechisi ho Schulgrainmat ik

in kurzer, ttbersichtUcher Fasaang anf Grand der

Krpebriisso Jer ver^eidicixli n SpraohforschnnK zum
Gebrauch far Scholra. Leipzig, B.G.Teubuer. 1893.

XVI, S40 8. 8. geb. 8,80 JL

Oer Verf. hat steh snr Bemnsgabe der tot-

HcgtMulcii griccili.scheii <!ramraatik t'iitsehlosseu,

weil iluu von ven»chiedenen Seiten der Wunaeh
geinAwrk wnrde, er mSohin m seiner Syntax andi

sine naeh den gleichen Gmndsät/.t-n bearbeitete

Formoniehre erscheinen lassen. Vür die Ans-

arbeitnng waren natürlich die betreffenden lie-

stimmnngen der nenen Lelurpline maTsgebend.

Der Verf. ging, wie er im Vorwort sagt, darauf

aus. den j^ainiiiatischen I nterrichtsstoff möglichst

zu beschränken, die Kegeln kurz zu fassen und

die Anordnung Bbenichttieh m gwbüteo.

Hii A. Kaegi nnd denen Beaobrinknng dea

UnterrichtsvtofF--' setzt ^ich der Verf. im Vorwort

auseinander. Es erscheint ihm bedenklich, 'dafs

die Schulgrammatik manche nnd noch dazu nicht

leicht abznleiiaade ForaieB, die in dem ersten

Seliulsehrift.stcller sieh finden, nicht enthält, wenn

dieselben soust nicht gerade oft vorkommen'.

Welche Formen der Verf. dabei im Auge hat,

weifs ieb nieht; soweit ieh aber die Grammatik

von A. Kaejri kenne, kann es sieh nur um ver-

einzelte ."kiltenheiten bandeln. Doch selbst den

l'.ill gesetzt, die niebt an^oommenen Formen
wären zahlreioher, so hätte dies doch gewiA
;fi"rade bei dem ersten Schulschriftsteller am we-

nigsten zn bedeuten, da hier der Lehrer dem
SchBler anf Sdiritt nnd Tritt an die Hand gehen

mufs. Daher kann ich anch der Forderung des

Verfassers, il.ifs die Schulj^raTiirnatik anrh selten

vorkommende Formen aufnehmen dürfe, wenn es

sich dämm handle, eine sprachliche Brsebeinnng

leicht klar sn machen oder riiregelmilsigkailBn

in der Zusammenstellung mit Abnlichom verstäntl-

lich zu macheu, keine praktische Bedentung bei-

messen. Die Sehnlgrammatik bat es nur mit den

sprachlichen Erscheinungen zu thno, die öfter

wiederkehren, fiir dais Lesen iler Sehrift-ti-lIiT

also notwendig sind; das V'ereiuzelte nnd selten

Vorkommende mnft von ihr ausgeschlossen bleiben.

Um diese Trennung aber mit Sicherheit vornehmen

SU köinien, dafür giebt es kein besseres Mittel

als die von A. Kaegi zuerst systematisch aufge-

stellte Statistik der SehnhohrifbrteUer, wmb ieh

dem Verf. auch gerne zugebe, dab nwi «oob auf

ürnnd dieser iiot-h da und dort über die GrMinn
dessen, was Lernstoff ist, schwanken kann.

Obr^ens kann man die Auswahl, die der

Verf. hinsichtlich de^ Stoffes getroffen hat, im

gamen billigen; eiuMloee hätte freilioh wegbleiben
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können, wio z. B. S. 15 Säf^, S. 23 '^^o^, S. 64

ehtvia. Den eigentlicheu Lenistoff hat er dnrch

griUiMren Druck bezeicbuei, der aber mit Unrecht

Mif WBrtor wie ^>^ia^ und Formen wie hnvfuiv

niLS!4i'<I< liut wurde. Die Anorduung ist recht

praktisch; nur gehört das, was S. 58, 11Tb,

ßem. 1 n. 2 gesagt ist, nicht zu den Yerba (>ura,

fondem mnta, etwa in § 180« 4. Redit dankens-

wert ist CS, dafs der Verf. neben der Form, wo
03 angeht, aueh die Erklärung der Form auf

Uruud der Ergebnisse der vergleichenden Sproch-

fynAvag beifl^ Im einnlnen iet mir noch

folgendes aufgrfallcü f>. 7 dai(i6v-ai, S. 30 nQuA

ohne nqoi u. nhiaiö';, das nicht attisch ist, (if)

Xh^^iaoittti, S. 75 u. 7ä ix{jayoy st. dydx^yoy,

& 87 und daa iweifelbafte t99n6i. Die

Fortneu von ivgUatm 8. 99 werden beemr mit

Augment geschrieben.

Auf die Sjutax brauche ich hier nieht uäher

einsngehen, lie iat ein an «nigen Stdlen ver-

beeserter Abdmck der 3. Auflage der von dem
Verf. bearbeiteten Syntax in kurzer ül)eraicbt-

licher Fassung, über die ich in die:»er Zeitächr.

4. Jalirg. 1887, No. 86, 8. 1110 f. berichtet habe.

Die nrspruDglicheu Paragraphonnummern sind in

Klammern neben deu jetzigeu beigcscliriel>en

Der Anhang der Grammatik: Zur iiomer-

lektflre, der die §9 S8&—449 nrnfaftt, Kegtanch

In einer Sonderausgabe unter dem Titel: («ram-

matik zur Homerlektüre in kurzer, über-

sichtlicher Fassung zum Gebrauche für

Sehnlen. Bearbeitet tou Dr. Fr. Holsweifsig.

F>ci|)zig. R. G. Teubner. 1803. VI, 25 S. 8 vor.

Auifalleud ist, dafs der Verf. g 8G1 Hchrcilit:

GeneL Sing, endigt anf oto, aelten auf ov. Tu

Wirkliehlieit iet 0V hfinfiger all eie; dieaee findet

lieh 1638, jenes inSlma! bei Homer, rnrichtig

ist auch, was der Verf. § 388 sagt: Im Kon-

junktiv werden die langen Vokale öfter verkttrst.

Die KSne ist das Ursprnogliehe; daher lollte es

etwa heifsen: Im Konjunktiv ist der Modus- (oder

Binde-) Vokal öfter kurz. Auch was g 3'J6 u. 397

Ober die Verdoppelaug des Tempuszeicheus a bei

Yerba pnra, die konen StammTokal behalten,

oder T-I.auter gelehrt wird, eutipriebt der Geneidi

dieser Formen nicht.

Baden-Baden. J. Sitiler.

Anssikge aas Zeitschriften.

Hermes 2h, ^.

s. (). nradenwits, Ein Protokoll vun

^lemphiü aus Hadrianischer Zeit, bebanddt den Berliner

Papyrus No. 136, welclier von einem Protokoll vom

24. März 135 aus den Akten des Claudius Philoxcnos

^e Abschrift gtcbt und dessen Inhalt die Parteivw-

trSgp und ein Beweis-Interlokut in Saclicu einer ver-

heirateten Nichte gegen ihre Ohme und gewesenen

Vormünder wegen der Ansprüche aus tler Vormund-

schaft bUdet. — 8. 835. £. Wendling, Zu Posi-

donins nnd Terro. Es bandelt üdt um eine Rede

des Kaeso und dio Holiauptang, <lafs die Römer in

der Uewaffnungskunst von den Feindeu gelernt hätten.

Der Gedanke findet sich in einem Ineditom Vaticanum

(Hermes 27 S. 118), bei .\thenäu8 und bei Üiodor.

Athcnäns hat aus Pusidonius geschöpft, dieser aber

kann den Satz nicht dem Kacso in den Mund gelcKt

haben. — S. 354. J. Vehlen , Varia (vgl. Hermes iQ,

8. 161 ff.) 39) zu Horat 0. I 27, 6; 40) ta Minodu
F* lix 10, 1; 41) zu Tac. dial. 2, 18. — S. 3G0. E,

Norden, Vorgilstudicn. 1 Die Nfkyia: Kom]K)bition

und Qaellen. Beseitigung der scheinbaren Widcrsprtiche,

Erklilrung des goldenen Zweiges und der Kiateilong

der eines unnatürlichen Todes Gestorbenen. Seine

Quelle ist eine oriihiäch-iijtliagorciscbc Unlerwclts-

beacbreibung, xa der fBr den letzten Teil noch stoische

Lehren binzagenoninen sind. v. 7S9 ff. eind eine Dltto-

graphic dos Dichters. Von Porphyrios Ihgi ^iifyis

haben wir umfangreiche Excerpte bei Stobäus. —
S. 407. H. Diels, Über die Exctrptc von M. nous

Jatrika in dem Ixtndoncr Papyrus 137. Auffallend ist

die Ähnlichkeit mit den 0wU7tuv dS$m d« Hieo-

phrast. Wir finden l'lato mid besonders IMiilolaos

cxcerpiort. Das schwierigste Uätsel biotot das Citat der

hippokratischen Schriften, in welebem wir die 8pnr d«a

Mi^noni>chc'n Hi|i]iokrati"i fim! ri, ^Vic vorhalten sich

zu einander llippokratcs, Äribtutoks und Meuou? —
8. 43.'>. L. Holzapfel, Doppelte Delationen im

II. des Thukydldee. Dieser ist nicht 60 weit ge-

langt, daraus ein Ganzes herzustellen. — ß. 465.

H. l'ischel, Zu Soph. Ant. I'OO ff. I»ie Stelle ist

nicht unecht, sondern entli&lt einen auch in der indi-

schen Utteratnr nachweisbaren Gedanken. — 8. 468.

F. Dümmlcr, Zu Athen. X 4.')3 h. — S. -160. F.

lliller V. Gaertringcn, Die Bruckoiiinsclinfl des

Antagoras Anthol. IX 147 verglichen mit der eleutl-

nischen Inschrift dQxatoL 1892, 8. 101). —
8. 47S. W. Dittenberger, Inschrift Yon Hiantincia.

— S. 474. E. Bethc, Handschriftliches xn den Aratea.

— S. 479. A. Ermen, oyoi vni aSvov in den

ägyptisch • griechischen Urkvndea. 'Unter* bedeutet

nach ilgyptisrhon Gebraach *etwM tragend*; so ist

tnu zu verstehen.

i&heinisches Museum 48, 3.

8. 821.' S. Sudhaus, Nausiphancs. Besprechung

nnd Abdnirk mi'liicri;r Papyrus Kolminirn. wck'hi; 1.

Ansichten und Lehren von Epikurs Lehrer Nausiphaucs,

2. Angalwn Uber den Streit zwisebea Isokrates nnd
Aristüti li's cntlialtcn, aber noch sehr der ergänzenden

Kritik bedürfen. — S. 342. A. v. Domaszcwski,
Britannische Legionsinschriften. Aus den letzten Aus-

grabungen üi ehester orgiebt sieb, dab Deva in

flaviscbcr Zeit ein Doppellager war, femer dafs es

bereits in claudisch ncronischcr Zeit Logionslager war.

-:- 8.348. E. Norden, Yarroniana. 1. ad libro$
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antiquitatiim diamarum. — & 355. £. Bethc,
Zira IHashuidMliriftaii dei Eskorial. Genaue Be-

schroibnnK. aus der sicli cr|j;icbt, daTs die eine (v I 1

saec. X-XI) ein Bruder des LAureultanna SS, 3 and des

VenetuB B ist, di« andere (AUS) aber Ar PorphjrriBs

die älteste erhaltene Qnollc darstellt. Dazu Nachtrag
S. 484. — S. 380. G. Hosius, Lucuii und seine

Quellen. Aufscr vielen anderai idMint Curtius uN
Vorbild gedient zu liaben, worau ein Bflducklufs

anf deaaen I^ebensaeit gonarlit werden kann. Aach
Manilius koiuint in Fmgc. - S. .'^98. II. Lcvy,
Zu dem Traumbuctie des Artomidoros von Ephesos.

Artenldor (135—300) hat auch ans jfldiadi«! KreiseB,

die aber ihrerseits von prie^lli^(-1lem Kinflnsse nicht

unberührt wan n, seinen Stoff erlialtcn. Lelirreieli ist

der Veri,'leich mit dem babylonischen Talmud; (llirigens

mögen oft beide» Talanid nnd Artemider, von CbaldAem
ReschSpft beben. — 8. 490. F. Noaek: Helena bei

Vcrgil. Die Deiiihobos-Kpisodo VI 51 5 ff. steht nieht

itn Gegensätze zu II 566ff. — S. 433. Chr. Härder,
Zur psendobippokratiachen Scbrift ntfi ^oftdduv.
Die cinzit^e Handschrift Kskurial

;f
116 schein» diircli

den Brand 1G71 zerstört zu sein, wir liaben mir

BnicbstQcke und die lateinische und die arabiscln

Überaetrang, sowie Galeas Erklimng. S. 435—147.

Beotsche Ubersehning mit Anrnerknogen. — 8. 448.
K. Fabricius, Die Befreiung Thebens. Behandlung
der Widei-sprttchc zwischen Xenophon, Diodor und
Dcinarch. Die letztereo stimmen Uberein, während
Xcnoi>hon die Beziehungen zwischen .\fhen und Tlichen

zu vcrbcrifcn sucht. — S. 472. K. Kntlioven, Zu
llerodi.m, Kai'-rrj.'r-iihielite V 1,;} und f),3. — II. Lewy,
Zu Martial, XI 94: per Andiudum wm o^n>rQ
(Dan. Xn 7). — 8. 476. M. Manitins, 1. Zur
Antholiipie. Florus. ein christlicher Dielittr. —
Ueimarten bei .Syniphusius. — Herkunft und Zeitalter

von Carmiua duodeeitn tapietitum, von N. 720 und

N. 897. — 2. Zu Bntilius Xamatianus; Versbau

und Verhältnis zur früheren Iti( litkunst. — 3. Be-

nutzung des Plinius dunh Orcisius. -- S. 47!'. M.
Ihm, Excerpte ane Columelia in einer Pariser Hand-
sdirill. — 8. 48S. 6. Schopfs, Zn OrilUaa nnd
dessen Rhetorik.

Harvard studics in classical pbilology. Vol. IV.

Boston, Ginn & Co. 1893. 218 S.

S. l--fiO. A. A. Howard handelt auf Grund von

Auturenstellen, voriiandener .Vbbiliiungen und der Funde
aber die verschiedenen Gattungen und Einrichtungen

der antiken FlOte (tt{<X6q, tibia) und fhgt eine De-
schreilinnL' der wenigen an< dem Alti rtum erhaltenen

(l'omiK'ji, Iliitisehes Museum) Instrumente bei. Hier-

zu zwei Tafeln mit Abbihlungen. - S. 61— 97. .1. C.

Uolfe giebt eine Oescliic.hte des Streites Uber die

Anthentieitüt der dem Knripides zugesciiriebciien Tra-

gödie Kht sus und erörtert die Frage seinerseits an

der iland der nichtiisthctischen Argumente. Bio l-'r-

wilgnng denselben, hanptsilcblicb die Vergleichnng des

Wortsebatzrs und der Wortverbindungen des Kh' sus

mit denjenigen des .\i'schylus, Sojdiokles nnd Eiiri|iides

fbhrt ihn zu folgenden Krgebnisscn : l'nscr Rhesus ist

nicht ein Werk des Kurii)ides, sondern eines Atheners,

welcher zwischen dem Ende des pclo|ionne&ischcn Krieges

Iund der Zeit des Demosthenes lebte und einen wohl-

gemeinten, ober nicht völlig erfolgreichen Versuch

nnielite, ein Stiuic der alten Schule zu schreiben, streng

im metriscbcu Bau und mit Vermeidung der Eigen-

tamlichkfliteB der Sdnile des Enripides. Sein Master

war Aesebylus, ^iher da er mit den Stflcken des So-

jdiokles nnd 1 iiM;iiile-i vertraut war, so folfrte er, bc-

wufst oder unln wni-t , in- /n einem gewis>en Grade,

auch diesen, beaouders dem letzteren. Er besaCt mehr
poetisches ah dramatisdies (lescbick. — 8. 99— 104.

F. W. Nicholson, Statistische Nachweise über den

Gebrauch von herele {mehercU), edepol (pol), emstor

(inMieastor) hd Plavtns und Terenz. — S. 105

—

115. J. B. Grcenonph weist auf ilic in dem Sapphi-
schen Verse der Körner bemerkbare Aiiiudieniiig des

juantitierenden Prinzips an das acccntuicrendc hiu.

Der Spoodens im S. Fufse und die Gäsnr nach der

5. Sflbo bitten die Wirkung, daTs der sapphlsche Vera,

wenn er als Prcwa gelesen werde, >ofiirt daktylisch werde.

Der prosaische Rhythmus des Alciiischeu Vcrscä sei nicht

80 rin&ch, doch habe er anch eine starke Tendeni
zum aceenliiierendei! Rhythmus. Die An, wie Iloraz

- vermutlich bewnl'st — den Sappiiischen und den

Al< .iischen Vera gehandhabt habe, sei von grofscm Ein-

ttuTs auf die chriskUcbe Hymuoiogie and ein mächtiger

Faictor In der Einflthmng der aeeentoierenden Rhythmen
gewesen. - S. 117— 141. R C. Manning bestimmt

die Grenzen, innerhalb deren Ovid ^ich die Auslassung

eines pronominalen SnbJekts-AccnsaUvs zu einem In»

finiliv gestattet. — S. 143— 119. .1. B. Greenough,
Lateinische Etymologien: auctur (ursprtinglich 'der

Verkäufer bei einer .\uktioir, der gewöhnlichen .Vrt

des Verkaufes in Bom, der 'Stoigcror', vgl. Cic Verr.

n 5, 56: htm ilH intettaemmt ae ii quod a mala
iiiirlofi- iinUsiitt , iliiitiiix ofilim'rc uon [>o«se)

,
opto

(aus primitivem oya'o, verwandt mit op», opua und
opera, von ursprOnglich sakraler Dedeotong), «mtmo
und ej^ercitu», das Abstraktum zn exercerf^ welches

ursprünglich = e.tercere hnnioretn ('to keep of tbe

[icccant humor of thc blood ) war, d. i. stccare corpwi

(to vyqov ixnovilv Xcn. Cyr. I i, 1 6). 'trainieren*. —
8. 151—167. F. D. Allen Interpretiert 5501 ufufw
d"i(a0^t> fui laioQt nfTocro hXfn!hu (in <ler Be-

schreibung des Schildes des .VchillJ und übci-sctzt

'and both wcrc haslening to grasp tho rope beforo

thc umpirc'. Er sieht in dieser Handlung einen der

gerichtliclien Verhandlung vorausgehenden symbolischen

Akt, analog der von den Römern durch inaninn ron-

terere bezeichneten Ceromonie ('join hands'). Die

Stelleo des Oalns and CIcen», wo von der manu»
coiiM'i/to die Rode i^t, nauHiitliih ilii- ile-^ tlellius

(XX lUJ, erörtert er eingehend. Die luanux cungt'rtio

fand nur, wo es sich um unbewegliches Eigentum

liandeltc, Anwendung. Überbleibsel der Terminologie

jenes griechischen Gebrauches werden nachgewiesen

und die homerischen Beispiele der voneinander zu

trennenden Wörter neldofi 'Tau' und nttoag (äol.

TifoQaf, ati TTfqa?) 'Ende' besprochen. — 8. 169—
200. .1. 11. Wri^'ht, Beiträge zu Herundas:
1. Die in «lern i»apyru> sich ündendeu Zwischenräume

zwischen einzelnen Wörtern sind Interpunktionszeichen.

2. Demselben Zwecke dienen die Interliiiearpunkte; sie

sind aber späteren Ursprangs. 3. Ein kurzer liorizon-
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taler Strich (naQäyQaifog) bezeicbnot In den tndsten

Füllen einen Wechsel iler rndcmlen Person im Dialog.

4. Scliiägo Striclic (/if{ti.oi) haben nioist die Bcdcutunp,

«lafs sie «lio Verse, neben denen sie stellen, als sctlche

bezeichnen, weh he aus dem einen oder anderen Grunde
einer Prüfung bedürfen. 5. Versuch einer Geschichte

der in dem papyrus enthaltenen Korrekturen, Trennung

der seitlich gescbiedcDen Gruppen derselben und Be>

stinranrag ibres VerhlltidnMa com OdglnaL 6. 1 55
nötigt die Inter]innktion vor dem letsten Worte xu

folgender Fassung: «^ixro^ *V hv^i/^», — O^^ylg
a> 'untouclied by lovc, — a very seal', oder 'lieurt-

Aree, — and silent'. 7. III 24 und 25 ist, wie aus

Tfacocr. Id. VII 125 und dem dazu gehörendou Scholien

hervorgeht, im I'ajivrus verselientlich der .Name .1/«-

Qt»va statt Möluva geschrieben. — S. 201— 209.

H. W. Hayley schreibt Enr. Alcest. S90 ß^öx^
vMuaiUvta. Ferner weist er darauf hin, dnf'i aus den

Ausdrflcken bei Pelron C. 65 prurlort-tn piitalxim

venisme unil praetorio Uho nicht (wie Moiiini^eii i^'etlian

bat) mit Sicherheit geschlossen werden könne, dafs

der Schauplatz der ccna Trimalchionis in (himac sei,

und dafs man andererseits sogar in Si hwirrigkeiti'n

gerate, wenn man annehme, dab die cena in Cumao
tattfimd. Kndlicb sebreibt er Sopb. Tracb. 56 e}

7iff(»0s; yfiin oiqttv tov xahZ^ nQcirrffnv ^ox^tv:

'it Oll iither uL'casions ho has (hubitually ) sliown care

of Iiis reputation (for bcing thought to act rightly)'.

~ V,. L. Smith zeigt, dafs Itcntlcy Hör. Sat. 1 4, 39
poetaf mit Unrecht in poefi» geändert hat. Denn dare
liczeichne hier nicht eine Krlaubnis, sondern das Zu-

gcstilndnis eines Auspruchs, der in direkter llcdc

beifsen «Urde stantu potiat. — M. U. Morgan er-

wagt die mngliclicii Rc<lcutungcii des Ausdrucks ffxiy»'«;

71^;«« bei riiilü Leg. H17 c, dem iiltesteii IJcispiel

ih r Krwahnung reisender Schauspiclcrgesellscbaften. —
F. D. Allen entwickelt den Übergang der Bedentangen

von piXtK; 'Glied' su (liXog 'Lied'; denn die beiden

Wörter seiiMi zweifellos identisch; von Ciutiiis und

Vauicek wUrdeu sie mit Unrecht getrennt. Uymu.
Homer. III 75 aei nh^m^o^ an schreiben (von nJi^v

i'tihn- 'ont of the road"), niiinlich ^ov^;. — F.in allgemeiner

iiikI ein Stellen-Index besdiliefseii den Hund.

Tbe Olasaical Koviow Vli 7, JuU 1S!)3.

8. $89—392 setzt F. W. Walicer sdne Stadien

über dir lüldnng der gri<'<hisclien Aoriste fort: s.

W ochcnschr. 1»S)2 No. Ü Sp. 241. S. 2y2-—295.
Die AnsAlbrangen von A. 13. Grawlcy über Achills
Aufenthalt anf Skyros (s. Wochenselir. 1893

Nü. -It) S. 12ti7) werden von .1. G. Frazer nioditiziert,

von A. Lang abgelehnt — S. 295-300. C. F.

Abdy Williams .mg^cbt antike Metreu mit

modernen mnsikaliseben Rhythmen, x. H- Pindar

Olymp. IV !4 l."") mit dem .Vllegreltii einer .'^unate

(No. 14, G-dur) ISeethovens, Olymp, litt mit einer

I'lirase aas Wagners Tristan nnd Isolde (III 2). —
S. 300—302. A. Tilley findet, dafs der Berieltt

des Polybius über die Schlacht am lacun '/'ritiiuinni-

nun sich mit der neschaffcnhcit der Ürtlichkeit besser

vereinigen läfst als der des Uvi««. — 8. 302 f. J.

B. Bnry aehreibl 8t»ti«s fkeb. I SS7 mtm eimi»

iiHfOtta nuHMl, 518 pan «ttro anhiite$ amrogiu

»OHttntfty n 688 oeuht et adkue in lüee ttataniet,

671 s ). iiinho
I

mttat <him fpoliin, III ,'^70 angutht:!-

qne itfiuin revocel »oc^, X 308 colla rec^ta lyra,

TlSS <'[. niijriiqiie lorantur \ coUihm. — 8. 808 f. J.

Adam liest Cicero de fin. I 25 i^Huquam hoe iln

defeitdit Epiruru», tieque Krotium (cf. Diog. Ijiert.

X 7) aut quUquam eorum etc. — S. 304—309 be-

spricht W. L. Newman die Ansichten Prof. Suse*

ndbls über die Handsebriften von Aristoteles*
Politik. - S 30!1 f. C. Torr mebl Kemcrkungcn
zur Festsetzung des (ieburtsjahres Christi. —
S. 310 f. beginnt R. Ellis eine Kollatioii der Madrider
Handschrift des Manilius mit Jacobs Text (Iterlin

184G) mitzuteilen: s. Wochenschrift 1893 No. 35
S. ffCSs-in. — S. 3l2f. M. Lamsoi^ Karle kon-

jiziert £urip. Baccb. lOGO othi i^txtittaihu /taty^
dttv Samtt irMra»; F. T. RIckards erldSrt AOi.

}*oi cap. 4H xav nc fXXlrTti xaiaßoXi^y, xit; A.

l'ahner vermutet, dafs Cic. Att.Vl2 entweder 'I'lif-

miflocli für Arittidi, oder Tlmuti^-itoclis fugu, fmjit

AritUdi redituqiie schrieb; J. E. B. M. bespricht

uQOKmMytay. — 8. 313 f. giebt W. Ileadlani einige

nenn rknii;,'en iilicr den Text des Ilerodas. - S. 328f.

verüffcuüicbt Gh. II. Kccno Nachträge zu dem griecb.

Lexikon von Liddell and Seott: s. Woehenaehrift 1898
No. 25 S. 698. — S. 331. Aufzilhlung der griecb.

Münzen, die das firitinh Mtueuin i. J. 1892 erwarb.

Zeitschrift für die österreichischen Gym-
nasien XXXXIV 7, Juli 1893.

S. 577 — 59G. J. La Roche, Randbemer-
knngeu zu Ilumcr, müdito zu Monographien über

efaiaehie Teile der homeriseben Syntax anregen und
behandelt folgende Fragen: I. ßöu^ oder ,'io7\:? 2. n(»oc,

n(/oil oder rtoii'f .'i. öui'yat und dofurui, x/tintt

und i^ifitvai. 1. uviov oder aviö^tf 5. Einiges

aber den Gebraucli der Tempora. 6. dan«a$oi und
äeiremUtq. 7. Über die Tteesls. 8. Ober den Spon-

deus im \iert<ii FulV. Ii. t^jrjivo}. 10. ug oder ^öcV

11. Über den Gebrauch des Aktivs in der Bedeutung
'etwa« tbaa laaiea*. tS. Efaiige BmendatiensverBache.

Westdentscbo Zeitschrift für Geschichte und
Kunst. XII, 2.

S. 105—120. E. Kitterling, Zur röm. Lcgions-

geschicbte am Rhein, stellt fest, dafs der Aufenthalt

der legio I .\djntrix in Obergermanien, mit dem Stand-

lager in Maiuz, vom Frühling des Jahres 70 bis 86
oder 88 danerte. — 8. 180—156. Friedr. Kofier,
.\lte Strafscn in Hessen. Schon vor Ankunft der

Kömer bestanden Verkehrswege, welche ilie Uümi^r be-

nul/ten und nach ihrer Art umbauten. Die röm.

Strafsen blieben bbi ins Mitielalter im tiebraucb. Yorf^

giebt eine Obersicht nber simtlicbe niten Strafimi in

Oherhessen, Starkenhurg und Rlieinhessen (nH Kltfte).— S. 157— 162. Otto Dahm, Turm C. am Umes
Grofs^Krotzenbnrg-RQeltingea, rekonatmiert die Anlage
ilieses Turmes. Die Waclifnuninsohafteii hielten sich

für gewöhnlich im Wäcbtcriiaus auf, dum sieb wie bei

nnaeren .BahniiftrlerhiMcheD ein Garten anaehloA.
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Aescbylns Ghoephori bjr A. Verrtdl: CUuar.
VII 8 S. Ck'ldirt. glänzend, genial, abt-r

iii<lit i>hilülugi~i'li genug. 7'. I). Sfytnour.

Äscbvlos Promotheus f. d. Sehulgcbr. crkl. von

A: Weckfein, 3, Aufl.: BphW. 43 S. 1347-1351.

Höchst anerkennend änfsort sich Qbor die Ansgahc

H. SlddlmiiHer, der sodann einige Stellen in ab-

weicbendem Sinno beipriclit. Dass.: C/omt. YJl 8

S. 360. R B. Enffimd gdit anf didff» Stellen im

Kommentar ein.

Aristoteles //o/(i*/a '^/.^r^miw»'. l.by Kenyon,

3. ed.; 2. cd. Fr. lipkW. 43 S. 1352-1357.

I. Dor Haii]itvvi'rt besteht darin, dafs Kcnyon grofse

Teile des l ui yi us von nenem gelesen hat, also in

der Urkundliilikeit der Aiitialirn. 2. Olf lllijthnien-

tbeorie ist anbaUbar; sonst bezeichnet diese Ausgabe

einen Fortsebritt. Br. KeiL

Badini Confalonirri, A., o Galiotto, F., No-

tizie biogratiche di Denutrio (. alcomiila: Her. Jeit et.

ffr.Yl (1893) S. 300. Die Verfasser bringen einiges

neue Material xur niogra])hio dieses eifrigen VeriHreiten

des Hellenismus bei. J*. N.

Biese, A., Griechische Lyriker in Auswahl:

ZüG. 44, 7 S. 657. 'Ein eigenartiges Bsdüsin, an dem
wir nichts aoszusetzcn wflfsten.' ff. St. Sedlmaffer.

Hrtidbt'ck, All., Die AVclt des Irrtums :

LC, 4U S. 1442 f. Das Buch, in dem auch die

griecbisebe Pbiloeophie berldcsiebtigt wird, regt zum
Narlhlcnken an.

Byzantinische Zeitschrift von Krumbaehtr, I:

Mitt. aus der hitl. Litt. 4. Kurze Bespreebnng der

Abbaudiangen historischen Inhalts.

Gallegari, Ktt., Neronc e la sna corto nclla

storia e nell' arte: liphW. 43 S. 13(56 f. Behandelt

die litterariscbo und Icanstlerische Verwertung, die

Nero nod sein Hof in den letzten 1700 Jahren er-

fahren haben. //. SrliiHrr.

Das Heidcnllior (Carnun t um): BpUW. 43

S. 1B67. Mustergültig.

Oastcllani, G., Del mito di Medoa nclla tragedia

Greca ricerchc: 'EaiiaAX S 886-238. Inhaltsangabc.

Ciceronis epistulae selectae f. d. Scbulgcbr.

ericl. von C. F. S^ia/te. 10. Aofl. von £ ßOehlt
liph IV. 4 3 S I 9 1 86 1 . Anerkennend« Beqmdmng
von (jiirliU.

Cii ero als Sfhulsehriflstcller, von O. Wei/'xeti/elit:

yj»chr. f. d. (iijrmi. 10 8. 601-603. interessant und

fibcrzengend. A. iiöthf.

Ciceronis, M. Tullii, epistularum lil'ri M iln ini,

ed. Ludomeui Mendeluohu; iWphR. 22 ä. 340-349.

Eine Toraassiehtlich für lange Zeit gramflegende

Lcistnni;;. Holzapfel.

Czyckiowicz, A., Untersuchungen zur /.^\eitcn

HlHte der Odyssee: 43 S. I34'»-1347. IJe-

mcrkcnsweri ist nnr die Bebandluog von Bncb Xill.

C. Rothe.

Decharmc, P., Euripide et l'esprit de son th«'>Ätre:

Itev, dt l'in0ir. pubL en Belg. 36, 5 S. 346-352.

ü^hlli Tiele riditige and Interessante Bemerkangoi.

£>« Block

Oaebler, H., Erytbrft: DLZ. 39 S. 1S3S. An-
erkennende Inhaltsangabe von W. Jtideich.

Gardner, P , New cbapters in Greck Histury:

Oas^r.Ml 8 8. 876-380. Wird tob G. JUdumUon
recht gelobt

Geffeken. J., ^tinnea der Grieefaen iun Gnbe;
nrz 39 S. 1 L'.H). Anf grOndUehen Kenatnisaea be-

ruhend. E. Maa/s.

Gey so, Aem. de, Stndia Theognidea: DLZ. 39
S. 122G. Weder diese Arbeit noeh die trlcichnamicro

von .loh. Lucas bietet etwas AbschlielsL'ndejt; doch

gl Imi t II lieide zu den besseren ihrer Art. ( '. Uaebrrlin.

Gymoasialbibliotbek Ucrausgegeben von ßdi.

Pohlmey nnd B. Hnfmann: Sphli. 22 8. 849 f.

Kin|)fohlen durch W-'izfiirki r

llaury, J, Prnroitiana: ii/^A H . 4.{ S. i;5r»7-l359.

Von den 80 Konjekturen können 70 Uiils als sicluT, teils

als wahrscheinlich bezeichnet werden. A'. Krumhachrr.
Hintncr, V., Die Verba des Bclehlons in den

indogermanischen Sprachen: BphW. 43 S. 13ü8.

Die üloichstellnng von iubeo ^u» lehnt auch jetil

Fr, Stolz noch ab.

Holzingcr, C. R. v., Idyll <les Maximus rianmles

. . .: .\pltR. 25 S. 338-340. Kinc interessante, sorg-

filltige Ausgabe, F<l. Kurtz.

Jacobs, Aemilins, Thasiaca: Eci\ Je» it. f/r.\l

S, 310. Gelehrt und in manchen Tuilkten

riihtit;, in anderen zn beanstanden. 77». Reinaeh.

Jahresberichte aber das höhere Schulwesen.

Hrsg. von C Ritkwüeh. Tt. Jahrgang: LC 40
S. 1441. Die Verf. sind redlich bemüht gewesen, •

ihrer hohen Auf;:abe jjiereilit zu werden. Eli.

.losephi opera omnia rcc. .S. A. Naher. III:

39 S. 1230. Die Art der Textgestaltang wird
anerkannt von Wendland.

I. Kaegi, A., (iric<-liiscli(' Schulgramniatik ...

3. Aufl. 2. Kaegi, A., Kurzgefafstc griecbisebe

Sebnlgrammatik ... 3. Kaegi, A., Repetitions-

tahellen zur kur/gcfafsten grieehi^^ihcn Schulgram-

matik: i\phR. 22 S. 350-352. 1. ist von der vorigen

Auflage nnr wenig veneUedeiu 2. EnpCaideoswert
J. Sitzler.

Kokorudz, E., Ablativns, liokativus und In-

strumentalis bei liumer (polnisch): äVV. 44,7 S. fililf.

Bietet nichts wesentlich Neues. Br. Kruezkietnct,

Krnmbacher, Karl, 8tndien zn den I.<egraden

des h. Tlu'odosid-: R,r. Jes et. ,/r.\l (1893) S. :il2.

Bringt viil Neuis und Interessantes und beherzigens-

werte Winke für die Wertschätzung der angeblichen

Fehler der Abschreiber von llaudschr. yVd. Reiuaeh.

Griechische Lehrbücher bespricht Fr. Stoh
in X'l!. 44,7 S Ol-J ÜlO: 1. KacL'i, Kurzgcfalste

Schulgnuumatik: wird der genauen Beachtung em-
pfohlen. 2. Härder nnd Pankstadt, Sebnlgrammatik:
zweckent^pr^•cllend. 3. Wisnar, Syntax: die Auf-

gabe, die lateiii. Syntax zu fürtlaufendem Vcrgleicli

lieninzii/ii liPii, M in anerkennenswerter Weise gelöst.

4. Uruhn, Lcscbueh für Obersekunda: fOr die Privat-

lektOro zn empfehlen. 5. Böhme-Stier, Aufgaben
zum i'licrsetzcn, 10. Aufl.: verbessert. — il>id. S. GIG-

ÜI9 rtthmt K Tliumter die llauptregeln der griecb.

SysMa, suaamnengesteUt von einem Sehnlmanne
•afeenirdentiieh.
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Leeuwcn, J. van, Enchiridiam dictionis epicact

Om». VII 8 S. 359 f. Zeigt groiso Gelebrsatnkeit,

doeh sind die Ergebniam mit Torrieht anfinmehn«!!.

A. Plan.

La cas, J., Stadia Tbeognidea: ^^phR. 22 S. 337 f.

Die fBwoDiMDeB Resultate sind niekt grob. A.CanKn.
Muhaffy, Jolin P., 0« tlic Flindt«rs-rctri<> Papyri

. . . Part. 11: LC. 40 S. 14:1-2-1434. Hin liüchst

verdienstliches Werk. Ii.

Mandybur, Tb., Lukiana Timoa (poln. Übers.):

ZüG. 44, 7 8. 664. Gcluiigon. Br. KnietMemat.

Manch, G. K., Die Zaraath (Lepra) der \whr.

Bibel. Einleitan« in die Gescbicbte des Ausealzes:

LC. 40 S. 1436 f. Das gelehrte oad grdndttehe

Bach, in diMii !i die gricibisch-riimisrho Littcratur

berücksichtigt ii^l, giebt doch keine übcrzeugciulf Ik wi i^-

Äbmng. /'.

Micolc, J., Ix; livre du pr^el, ou l'ödit de

rem|iercur I^on Ic Sago sur' los corporations de

Coustantinoidc: liev. de» > (. gr.W (1893) S. XXI f.

labaltsangabe der interessanten, soigfiütig heraus-

gegebenen Schrift. P. Girard.

Nourrissou, V., La bibliothöiuc dos Ptolemöis

:

lipkW. 43 S. 1366. Bietet dorn Kundigen nichts

Nene«. Q. Knaark.
OhncfaNch-RirJitcr, M., Kypros: /?rr.4l S.187-

189. Dio Metbode der Ausgrabungen und der Dar-

stellung Hndet onr eingeacbrinkte Anerkanning tob

5. ßeinaeh,

Persias Satire« by J. Conington, 8. ed. by

//. ScUhuhlp. ^Y,<.s.*r. VII 8 S. 3G4'3Ü(]. ./. S. Ihid

bebt einige Stellen des P. her^or, die auf l.ui-ilius

Bezug haben.

Piatonis Thcactetnm rcc. M. Wohlruh. Ed II:

J>LZ. 39 S. 1221. Vielfach verbessert, obwohl noch

mancherlei sn wünschen ttbrigbleibt. E. Uichier.

Flatarch, The roman qucsUuns. Translatod . .

by PkilemoH JMlaud. Now again edited by Frank
Jiifron Jerons : LC. 40 & 14S4 f. Im ganmi em-
pfehlenswert. Cr.

Polak, S., Das Lied dea Simonides in Piatons

l'r>.t:>L'nr:v< i|H<iMisdi): Zöti. S. 66tf. Wert-
vuli. ßr. Aruczkietcicz.

De Prott, J., Fasti Graecorom sacri: BphW.AZ
S. i:?»;ri4r,n. Zeigt Umsicht und Sicherheit und er-

weckt lli>fFiiungi'ii für die Forlsct/uiig. P. Stengel.

Schmidt, H., De duali Grnccorum: 6Va*»r. VII 8

S. H67. J. ß. AL teilt die Ergebnisse . der Ab-
handlung mit.

Sehneider, St., Der verloren gegangene Riograph

des Perikles (polnisch): ZöG. 44,7 S. 663 f. Die

Ansicht des Yerf. hat viel Wahrseheinlicbkeit Ar sieh.

Br. Kruczkiewicz.

Schalbacber, Qrieddecbe. 1. Schulgrammatik

von A. Watdedt', t. (hitrmanm Üban^bnch für

die Tertien und dcssolln ii l'unneiilehre, 7. Aufl. von

J}rtjyaa: ZUc/n: f. d. (Jymu. 10 S. Ü05-618. 1.

Nicht geeignet. /'. Weiftmfdt. 2. Ans der Praxis

hervorgegangen. Sloda.

Sievers, Ed., GrundzAgc der Phonetik . . .:

£Cl 40 S. 1431 f. Die neue 4. Auflage neigt dnrdH
weg die, sorgsam bessernde Hand.

Sophokles' Elektra. Deutsch von Müller:

Bph W. 43 S. 1351 f. Verdient alle Anerkennung.

Waldeck, Praktische Anleitung znm Unter-

richt in der bteini^chcn ürauimatik: Gymnasium 17

S. 619. Im grolben md gaaiaB aBsnflvfceonen. K
Schirmer.

Wessner. P., (juacstiones Pori>hyrioneae: BpUV,
43 8.136MS64. Klar and methodisch. /«. Adanuk.

Hitteiliis.

Snofitttohe Akademie der Wisaeaaehaftea.

9. November.

E. Cnrtins, Panlas in Athen. Panlns wird M
löy'.ifinoy -iceyot' geführt, d. }i. nicJit auf den Felsen,

soiiiiern vor die Arcopagmitgliedcr, die vor der Stoa

BasileioB aa&en, aus deren Mitte er zu der Corona
der Borger qtricbt Die Sporen heUeniscbcr Bildung

in dieser Bede und in den Schriften des Paulus werrlen

iirnliu'cwioeu , .\us<lrücki' iles Mafscs, das Win't #r-

(tyytiioy, Hildcr vom Wettkampfc, aus der Kunst-
tecbnik, philosophische Ansebonangeo.— A.Harnack,
Das Zeugnis de>; In iiäus ülier das Ansehen der rfim.

Kirche (vorgetrav'i n am 2 ü. Oktober). Iren. III 3, 2:

dort wird als Thatsache behauptet, daTs zwischen dem
rechten Glauben und dem der römischen Kirche Identität

bestehe. — Diels legt die Fortsetzung des Supple-

mciitum Ari-(oi. Ii niii vor, welche die von ihm heraus-

gegebenen Auuiiynii liondinensis ex Aristotelis Jatricis

Menoniis et aliis medicis oclogae enthlit — Premier-
Lieutenant Macrckcr sendet (5 auf einer im Herbst
in Klein-Asien ausgeführten lUiise abgeschriebene

lateinische Inaehriftea.

Vamiehiit in cneUMCMr HclMr.

Llgcr, ()., Pro domo. Reden und Aoftätaei

Berlin, Scebagen. VI. 410 S. 8. JL6.
Kaibcl, G., Stil und Teit der JhJUtda

valow lies Arisiotelet. Beilin, Weidmana. Yll,
277 S. «. JC 8.

Krause, E., Die nordische Hericonft der Troja-
sage, bezeugt durch den Krug von TragUatclIa.

Glogau, FIcniming. 4A 8. 8. mit IS Abbildungen.

.4L 1.

La Roche, J., Beiträge zur grUdoMchtH Graui'
tmuik. I. Leipiig, Teabner. XVin, 8S6 S. 8. UK 6.

Morpurgo. S., 1 manoscritti della regia &tZ)/(o(era

Rircardiauu di Fircnzc. I, 2. Prato. 80 S. 8. L. I.

Mossea, A., Zur Vorg« hiihto der vier aristo-

telischen Prinzipien bei Piaton. Dm. Bern, Koerbcr.
.'jl 8. 8. JL\.

Mtlller, Die Reitcrgrujtiie auf den nimis( Ii-

gricchischcn Giganten - Sliulen. Bühl, Konkordia.
30 S. 8. mit 2 Tafeln. JC 2,50.

Mutzbauer, C, Die Grundlagen der grieclu'tekm

Teinpiisle/ire und der iiomcrische Tcnipusgcbranrh.

Ein Beitrag zur historischen Syntax der griecliischen

Sprache. Stralsborg, TrObner. ViU,4028. Ö. 15.

•mt*. MiUMn Dr. V!r. tUt€tt, Bwite I«iMmftrML
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ANZEIGEN.
K. <;aei<iuMs VcilaK, H. Ileyfeliler. Berlin 8W.

De Velleiani YOluminis condicione

aliquot capita

Bcripflit

eailllaa Tlämm^m.

ii. (liaertiiers Verlag, K. lieyfelder, Berlin SW.

S< ii'Im'Ii i rs< hien:

Unslerblielikeit und Auterslehang.
KrMrr Teil:

Die PsychuloKit; des UiibtcibhciikcitsglaiilM-iis und der Unslcrb-

lidikdtaleugniig.

S Aich u. d. Tital: SliidlM lur vwibiellMdw
Heff 2. ZZ

X nnd 221 Seiten Ö'. 5 Mark.

Frülior LTM hient'n;

Sprache und Keiigiou.
Von

»r. arnrs Rme.S Auch II. d. Titel: Studien zur vergWehmden RtUfiaanriMMtchaft
Hell I.

~
XVr iiiiil -j:'.!; Seiten s-'. n Mnrk.

R. Gaerttiers Verlat;. H. lieyfelder, Berlin SW.

Soekan

System der Pädagogik
im Umrife.

Von

Prof. Dr. A. Döring,
ajrnBuiaMiri'ktoi a. l). uutl riivaUoxeiiUn au drt lU riiniT rniirniUl,

XII V. 80O EL 8*. 9Jt>

rhiiüsophischc G ütorlehre.
UiitcrsucliuugLii Uber die Mugliclikeit d«T Glückseligkeit und die

wihre Triebfeder des sittlichen Ilandeli».

Vnll

Prot Dr. A. Dö
CijMiMlaUinM« •. D. m4 MiattoMiM

Xn 0.4108. 8*. BJt,

R. Verlaif, II.

Berlin SW.

Kürzlich sind erschienen — lyrleieli-

zoiti|r als wissenüchaftliche Beilagen n
den Jahnebericfaten der stidt bOhetm
l^ehnastalten sa Beriia:

Belger, Ch., die mj-keniscbe Lokalsage
Von den Oräbcm Aganiemuons und
der S«'inen im Zuiiainnienhange iler

tfrieehisrhen .Sasenentwirkeluiis; Mit
einer UekoiiKtniktioD il. ScMii uiiinii-

»chcii Uräberrunile« u. 7 riaiieii. 1

Blaichke, S., der Zu»ninin« nbani; <ler

Familien- und (tflt.er>jf niein»thaft il.

platoiiisehen St«ates' mit d. politi-

schen und ]ihilo!in|iliischen Svstein

rillt. I«. 'i.V.
Bullrich, G., über Charles d < »rli'-ans und

d. iliin ziiv'esi liriebene eti^lisclic trl»er-

»etünnic 8*'iii(-r (iediehte. 1

Elias, S., Vor- uud (Ih iehzeitiKkoit bei

Caenar. I. Hediiigun;;»- und Folgt-

aitee. \ .fC

Entwarf zu einem Lelirplan ftir das

konii^siildtiMlie Ke»]gyaiBMiiiiu in

Berlin. II. Teil. 1 .fC

Fose, R., 1. Kirclien-rcfoniiatorisehe ße-
strebnngen im 9. Jahrb. II. Xnr Ue-
fomwtioBigescIiichte von (Jen f. 1 ^fC

Frant, F., die Schlacht bei ilontlber}-.

Bin Beitrif nur Ueidiiehte Karls d.

Kabneu. 1

Geretenberi, C, ist SeUmt ein Partei-
KchrifUt«Uer? 1 JL

\ K, die Omndgedanken in Helnr.
V. Kleists 'Pi-inz Friedrieh t. Hom-
burg. 1

Härder, F., astrognost. Beinerknngen
zu den rtiniaidien Dichtern. 1 Ult

Herl, W., mm UnUirrieht in der latein.

Cirammatik auf der Mittelstnfe. 1M
Kern, F., .Vbnirvden b<M der Entlas!<uu^

von .\birurienten (Uatern 1891 bu
Michaelis 18!>2) nnd Ansprache an
die ScbUler am 27. Jan, lHtr2. 1 JC

Magnus, H., Studien zur Ülierlicferuug
und Kriuk der Sleumeiphesen üvid«.
f.. Teil: Libcr XV. IM

Maageld. W., archivali$iche Notizen sor
franzüitisehen Litteratni^ und Kultor-
ge.>>i'liii-hte des 17. Jahrb. i Jt

Micliailit, K. Tb., de Plutarehi ci»dioe

manuseripto MatritenHi. 1 .41

Oslerhage, C, Krlftiiternntrcii au den
.sai^eniiarten Teilen in Thsos Be-
freitem Jerusalem. 1 »tt

Parow, W., Reise - EindxAdce ans
Kuirland. 1 Jtt

Schulze, K. P., BeitHlge zur Erklilnil«

der rüini-cheii Kl-niker. 1 UC
Schwartz, F., zur liesi Iii. htr .t. Xi iiinark

»iilircud d. 7jährigen Krieges. 1 .^t

Staedler, K., Ton Mona Verdent-
SL'liuii^'t'ii. 1 .'K

Suhle, f., li.ulMr--!- 'ii-ritutio de
refjalilms vnm N winlnr 11.'>S nnd
ihr' DinvliilUirniitf. 1 .V

Wolter, E-, zum t'r.tnziisisi iii n l nti r-

ridit. Henierkiiniren nin!

iirakti-ilie 1 j i.ihi iini^'on. I .H.UTA

Zelle. F.. .Inli. rial. KriitMli. ;l. lieitrag

zur < !i -.Miir!,r- .Irr ;.ltr -t' ii ilt-ut-ii lien

I 1 . V

R. Oeertaers Verlair, H. Heyfelder, Berlin SW. linsk Ten liflonhard tUnien, Berlin SW.
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WOCHENSCHRIFT
FÜR

IvLx\.SSISCHE PinLOLOGlE

9Ui b«cl»h^

Sarhband l Q riKCK

uij Po<)tJimU»r.

HVRAOSQBOKBBK TON

GEORG ANDRESEN, HANS ÜRAHEIM
ülCl)

FRANZ HA IM) KR.

Prals

•teftrijllirlich t .K
tnnnU

10. .lakri^Dg. Berlin, 13. DeseiubKi*. 1893. Xo. 50.

Inr nn 1 1« m CT) t II mtic''» i<rn<-ca LstiBA] mIL cd.
lt. H.'itn (W. |)ri-xl«'r) Sililiir»

F. Horn, i'lutonxtuilinn A. UoriiiK
Pi«<lnri >>ili1irith<-4-ii liintoririi rnr. J. Bekkar.I.. DIn-

.l.)rf. r.'. Kr V..i;.-I. III. (S<-hm-iilcr)

B- M' i>' I l.<Mk..n t ncuHriauum: iMc. XVUl. XIX
Si hlulx \\\. kiililiT

Culex 4-tiriii«'n \ I rjcili" usi-riptiirn itr.ct fitari". Fr. lj*?o

iM. SiiiiuliiKl ... - . ,

E. Z i iti m I' r III » II II , L liuiit^'l'UL'h ira AuHclilnr» an Cicero,

MalluKt, l.ivinii. Drittvr Tvil: OlmnoMtack« im Aa-
dchlnna nn il»« 21. Iluch •<«• Liviu« (O. Andre««»). .

«•II*

lam

18»

!:»)

1371

1878

St. CylMiNki. TiiliiiliK' <|uilras MtiqnitalM OrMOM et
H<>;iiMiiH4> illiiMtniitt tir 18IB

.liu/iijr-' Bytiiiilinistili- /.<'il'«i-lirilt II. '^ I. — H<'viH' intiT-
iijitioiuili' <!<> IVuiusisnomt^iit IX. — JalirljUclier des V'pr-

•'iiis V.III A 1 1 . it»nuflwMidiwt Utt BhdntolMte M.— Beriinf r

l.hiloliiKi)« I«- WoeheMehriA 4& — AUiaaaMm 8441
AcAdtiiuy lUU. um

laeo

Die Uemn VerCuwr T4iii Profjmmnien, Diuertalionen und sonKtigen üelcgenheituchrift«u werden gebeten,

BeieMtonBCxeiDplue an B. G Rcrtners VwIagsImcbhaiMUiiiiar, Barltn SW., SebOaeberKeratr.M, eisseniran wolleu

Kezensiiinf II und AaxrigeB.

Inoantamenta magioa Graeca LatiiUL Edidit R.

Ueim. (Schlafs.)

Kap. 12 lielüimli lt ihr V crwiMi'luii},' ilor 'n<>-

miua sacni', der Nuineu Uotte^ Vcru (Jahve,

Tetragnuntnaton, Ha1#Ty, Rev. des M jmves 9

p. Kil — isiii, ii'xT (k'-.'^cn Verwendung auf deu

Ainuli'tti'ti liB Bliiut, Kfv. nnm. ISül p. 2.')0

Aniu. 2 üuQtlelt, 2iaßaMi>, vgl. liortulutti, Spicil.

epigr. modenese No. '275 p. 279—286. Vl^wrat,

desjenigen des Adam, /ei l. t;t in di(^ Worte 5#w»-

loXt). ./rrttc, '/()Xfo;, Mmrj^ß^la (No. 173, wozu

Vgl. ürünbauiii, Neue Uuitr. z. seinit. SiigenkuDde.

Leiden 1893 p. 55), des Salomo, welcher als Be-

h«-rr.>(>lior der DSmoneo ((irOnbanni, Z. I). M. G.

:n p. HKS ff. und Neue lieitr. z. scniit Sagenk.

p. -201 ff., 211 ff., 271 ff.) und Verfasser vun

Zanberbfichem ood BeeehwdnragHformeln (Arpe,

Talistiiaiies et ainuk-ia p. .'jli fT., I'oiitü, Bys.

Zeitsclir. 1. p. ff., Caspari. Die psendo-

aiigustiu. hom. do sacrilegiiä § 1.0 u l'J \Salo-

nionis charaeteres*, 'Salomonicae seriptarae', ^1.
dazu (.'aspari p. 21) 1", p i'J f.) in der .Magie

einen liolien Kuf Iiai. ikr lieili<it'ii 3 Koui^fe

(Kiug, Earlj Clirialiau uuiuibniaticü p. 217 ü.,

Pettigrew p. 58, Black, Folk Medieine p. 169 f.,

I.rf' niant, Ifev. nutn. l.Süj p. 24!)— 2')7j u.a.m.,

vgl. Nyrop, Navuet» niagt, Opuse. philol. Kjül»iili.

Iö87 p. \6{i ff. Schoa die Christen der ersten

Jahrliaaderte enthielteo aieb der EzoreUmeD niobti

A. Haruack, Mediciui»ches aus d. ültesteu KircUen-

geachiehte. Kap. 5 'Bzordamen* in Texte nnd

Unten Vni S p. 104—184; De Boni, Bali de

l arch. ehret. 2" ser. 1871 p. ;5f<— 41», tinizza,

Uuli. d. coram. urch. coiuuu. U. ]661 p. Itiä—173,

Pr. Lenonnant, M^i. d*8reb. de PP. Mnrttn et

Cahier t. III p. IbO, wenn sie den n auch noch

nieht eine so fi^erraseliende Menge liesalseu. wie

sie uns dtis Flagellum Daemoaum uud der Fusti»

Daemonnm dee Hieron. Hengns (Venedig 1683)

kennen lehrt. Wie sie selbst die fiiioHtikcr der

Magie bpaehnidigt«!!, rlenen aneli l'iotin tt^mJc invc

Fywattxovf Kap. 14 diesen Vorwurf macht (»Schmidt,

Texte a. Unten. 8 p. 639), eo erhoben die Heiden

ge^en > i die Anklage der Zanberei, Le Ii i i

Reelierelies sur Taccusation de magio dirigee

coutre lea premiers chretieus, Mem. de ia Soc. des

Ant. de Fr. 31. 1869 p. 1—86. Wie ioH ee aber

TOD den Chriätou in den auf die Völkerwanderung

folgenden Jahrhunderteu mit Heschwönmgeu aller

Art getrieben wurde, lehren rocht anschaulich

Martin von Braeama Schrift De eorreetione ruti-

corum lieraUHg. von Caspari. <'hrisHana 1883

Kap. Ui. ilie Diela abliaüs l'riiniiiii de singnlis

libris äcarap.><Uä Kap. 22 (in den Kircheu historischen

Aneodota CSaapari p. 173 ft, rf^ H^lnaine 2

cül. 2<J). sowie Eine Angnstin fTdscblich beigelegte

Huuiilia de saerilegüs lierausg. v. ('aspari. Chri-

atiauia IbbÜ. Kap. 4— ti, vgl. Melusine 3 col. 217

bis 220.
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K:ip. 1,! ist f^'t'wiilnipt dem woitcu Oeliietc

der Vi'//<7i« )()<xfifttua, der äiona dvöfiaia xai

^rfKtiu ßaqßafnxtt (Plnt. de Buperst c. 3), der

ßaqßa^iut Sa^fta xai noXvffi'llaßa inftata (Lnc.

IVinIomant. V.i, der Xeoyontiuit. !t Diii) Meretr.

4. l'hilop.seud. 9), vgl. A. v. Hurlesz, Ü. Buch v.

den »gypt. Mysterien p. 73 flf., King, Early ohriat.

Numisinatic-. p. 179 ff., Grönbanm Z. D. H. G. 31

p. 209 ff., Le lil.-int, Nnnv. ree. dfs in-^cr. ehret,

de la Gaule p. 203—2t»ti No. 2^H). Nicht nur die

Zanberpapyri, such das Bncb Pistia Sophia und
die beiden liücher .leü enthalten deren eine Un-
zahl, s. A Hariiack. Cl). (1. Gnost. Buch Pistis-

Sophia, Texte u. L utera. 7, 2 p. ÖÜ—ÖO, bes. p.ö!»

Anm. 1, der darin eine Art OlossolaHe n ent-

decken glaubt, nndCarl Schiniilt. (iuost. Schriften

in knpt. Spr. ans d. Cnd. Bnicianus herai.sjr..

Text« u. Luters. ö, 1/2 passim n. bes. p. ö2ü.

664 f. ZaUnieh finden sie sich in den Ton

PoUtia, Bya. Zeitscbr. 1892 p. fid5—571 ansge-

/nirpnott Süofioiftxal. 9. Ites. jv .'illO— fifj^. in «Ion

'luiftom^sKi (Politia im Anhang zu Roschers

Selene pag. 175 f, Anmerlcnng 8), sowie anf

den geschnittenen Steinen, von deren Ver-
zeichnissen ich als besonders wichtio; auf d<'n Ka-
talog des Mnseo üorgiano, Doc. iued. p. s. alla st.

dei Mna. dltal. 3 p. 395—483 anfmerksam machen
will, liin auf einige Einzelheiten einrageben, so

scheint es mir noch nirlit so iins<jemaeht. wie

Heini p. 530 meint, dal's die Funiicl äator arepo
tenet opera rotas, welebe so un^emeia weit ver-

breitet ist (z. H. um von Dentschlauil zu »chweigen,

in iJöliinen, Wisla .{. l.H«iJ p. (;,s;i, Cornwiillis.

Kulk-Loro Jouru. 5. Iö»7 p. lU(i, Irland, W ilde,

Ano. legend» . . . of Tretend 1 p. 47, Frankreieh,

Salmon, Etudes i üii un s dediees ä Guston Paris

l.VU p. Italiin, l'itre, Ouriositi» trad, pop.

3 p. 11, Gaidoz, La rago et St. Hubert p. 11)1.

Abesaynien, Ktrelter, Aritbmologia p. 219 ff..

Weiterea bei B. RShler, Verh. d. fierl. Ges. f

Anthr. \?, p :^0I :^06) der Re^^el eine.s Mönchs-

ordens eutstaninit. Nach BaMtiaii, \ erh. d. Herl.

Gea, f. Anthr. 13 p. 35 kommt sie, etwas variiert,

aebon auf «iaein frabmittelalterlicheii koptischen

Ostr.ikon (N'«». 7821 des nerliiier Mnsenms), nach

Kiug, Early Christ. Num. p. Ib7 'scratched on

the plaster of a Roman hoose at Cireuccbter' vur.

In No. 214 dürfte in mebr^n Wörtern ß statt

» zu lesen sein, so yaßa^tw (Name des Mithra)

statt fifxnQ^H'), ttii/.nva'>i(V(e).^it Otitßtik s>tatt

uxluvuiht). ßalPt uxti}\ ußMcyu^ai. iji.a statt

mtlaiw^aiillu. Zn Ko. 321 Tgl. die Ps.-Aogustiu.

ITom de sacril. c. Ci § 20: Qnicumqne propt4'r

fiipitivos petatia aüqua scrihit vel per moliua vel

]ifr basilicas ipsa petatia ponere presnmit, non

cbristiaans sed paganns est nnd dazn Caapari

p. 40. lian'xonüMx (p. ,').'5'.t, Ann». 3) ist in der

l'istis Sophia (p. 'AHl, vergl. p. 301 x"'*'Z<^Z'

Garl Schmidt, Texte n. Unters. 8, 1 p. .m) einer

der drei tft&vvaiutg, welebe neben dem Typos

des *giorsen de^tttos* im 13. Aon stehen; im Pap«

XLVI dea Brit. Mna. Va. 1» ff. wird ßtoJfi»«^

anprrufen: rri' yctn n o xaindfi^fz^ if(o^ xai yiorn

((Qt^mnoßnofia^ aaidanaxvnodiaKrt, vergl. King,

Gnostios« p. 808 Anm. f. Zn d«: No. 2*29 gegen

die u'ipo^)^ mitgeteilten Formel kann man
fügen die von Cockayne, Saxon Eeeolnlnnis 1

p. 331 ff. aus einer ags. Iis. des Sextus Placitus

in folgender Emendation in griechischen Bncb-

stabeu übertragene: titf', <?»/', «i/;, tfOQftaKoy

niiHt) f,> /fiö,' nüiutv ittitoo{tityini' :iat'i6i aJfirtrog

Tiüy tt miioffiayii, zu den 2 Zauberuägelu No. 23G.

2H7 den ron Rhodins in seiner Anagabe der

Compoäitiones medicae des Scribonius Largus

(Patavii l(!."t,''i. I"t ]k .'>] .'>i niitu'eteilton mit der

Aufschrift PSJ.y^hOlIW lAhOhlA
,
ISiLmm

.

ßAKEPBtS. In der t^ot^ der No. 2:^ n. 239
mitgeteilten HeüeliM-iirnngen. weleiie sich auch anf

einem Bleiiäfelchen in KarKmlie (Kraus, Die

christl. luschr. d. Kheiuiaude 1 p. I(i4 No. ö,

Tfl. XXP n. XXII*) nnd anf einem grBnen Jaspis dea

Herrn Talbot Ready (King, Gnoetios ^ p. 2(1 Xo. 1

,

p. Kiug, .\nt. penis and riufjs II l'l. I.\. :}

p, 47j finden, sieht Dicterich gewili irrig Amu-
lette der die Hystera als Banmeisterin des Himmels

nnd der Krde verehrenden Kainiten. Djigegen

spricht die spiitmittelalterlieli byzantiui.sclu- .\rl>cit

dieser von Frühner, Wessely (Rericht üb. griech.

Pap. in Paris n. London p. 6) nnd Seblnmberger

als .\uudi-tte gegen die Kullk, von Kiug, Gnu^ties^

1). \'.V1 als Talisman der W eil>er willireml <ler

Schwangerschaft (vgl. die Ueschwörung /iij-

r^C ävadfgi^» in Greek Papyri in the Britidb

Museum. London l.VD.'t. (". pag. !)3 v:^. 260
— '271) tri deuteten I )> iikniiiiiT. 1 >ie Hagelbe-

schwüruug Nü. 240 ist nicht iu .Macstricht, son-

dern in der Flnr Bonchet (Dep. de la Drome)

g. fiüiilcn. Kail'ol, Inscr. Gr. Sic. ot Tt. 2481

wi-Ulier liest >tatt ynfuhtv t'i<f(t()fef, statt X'öoav

XÖiQtt otler )[<t)Q[i\a, statt xt/uii xf/^r*i. Ein iihu-

iiehes Erztafelehen ist bei Mondragon geftinden

worden, Kaibel No. -H'.H. Die Pli.-a«g. Horn, de

sucril. c. b 5; \C> (vgl. Ca.spari p. "Vi— :-!3) eifert:

qui graudiueiu per lamiuas plumbeas scriptus et
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per obrnns ino&Dtaio« Msrtere potant, isti noo

elnristinni, sed pagani sunt.

Vielfach wurde »ucli deu Zaiileu eiue iuj.stische

Bedrataog beigelegt, Ath. Kiroher, Arithmologiu.

Roma 1^. 4^ C. Schmidt, Gnost. Schriften in

ko{ih Sjir. p. 447 f., Abu Kia, Zahlenrnystik, Allgein.

Cuoserv. Monatsschrift XLV. 1888 p. 9G2— 971,

OrBnbanm, Z. D. M. 6. 31 p. 339 Anm. 73, J.

Goldzieher, Die SSahlen im mohaniraedan. Aber-

j^laulx'ii, Ausland ISSt p. ft". Die Vt-rweu-

duug derselben iu deu magiücheu Formeln bildet

den Inhalt toh Kap. 14.

Es folgen interessante Benierlrailgeii fiber die

metrische Form der Beschwörnnppn, snwii-, iu

einem AnbaDge, eine Anzahl anedierter Zauber-

fomMlD ans dem Hittelalter.

Ein doppeltes Register erleichtert die Be-

nutzung der inbaltreiohen ood verdieoatiiehen

Schrift.

Halle a. 8. W. Drezier.

Ferdinand Horn, Platonstadiun. Wien» F. Tempsky.
1893. XII a. 408 S. 8. 6 JC

Eine höehst sorgfältige, kennfaitsreiehe, soharf-

einoige and lehrreiche Arbeit. Dem Verf. er-

scheint im Gegensatz gegen das üblich gewordene

Streben, die Fragen der Echtheit und Zeit-

folge der platoniiehAi Sehriften Tor der Behand"

Inng des Lebrgehalts und unabhängig davon er-

ledigen zu wollen, da.»* ihm seinen hezciehncndsten

Ausdruck iu den spraciiatatistischeu Untersuchun-

gen flndet« der Lehrgehalt der einzelaen Sehriften

als das wichtigste Kriterium auch für jene Fragen.

Die aehriftstellerisclie Ik-deutung Plates und die

von rornhereiu, falls sich iiberhaapt eine Fort-

eotwiekelnng des platonischen Denkens io den

Sehriften dan^teilt, in dieser Entwickelnng zn er-

wartende strenge Gesetzmäfsigkeit scheint ihm

eine genügende Gewähr für deu Erfolg solcher

BemQbnngen ra bieten. Er glmbt insbeeonden,

und dies ist das Neae an seioem Verfahren, dsft

sich f&r die Eiuzelgruppen TOn Schriften, die sich

Torwi^tiud mit deu gleichen Problemeu besohäf-

tigeOf beim Ausgehen Tom mntweifelhaft Bebten

über Echtheit und event. über Einordnung des

Bestrittenen durch dies Verfabreo nuanfechtbare

Resultate ergeben müssen.

Als nnbestritteD betrachtet er Phitag. Gorg.

Phaedr. Pympos. Phaed. Theact. Hep. n. Tim.,

die zugleich für Lehre und DarsteUaugsweise

Piatos die beseiehnendsteo Dokumente seira. Seine

Untersnchnng beschrankt sieh jedoeh anf die Tor-

wiegend ethisoheii Sehriften mit Aosnahme des

Staats, der nnr aagewaadte Ethik enthalte nnd

sich daher besser für eine gesonderte Rehamllnng

eigene. Somit kommen für seine Untersuchung

von den vorgeuaunten acht Schriften nur die

f&nf ersten in Betradit. ResnltBi der Untere

suehung hinsichtlich der EchtheHsfiflge int die

Echtheit das Laches, Ljsis, t'harmides, Euthy-

demos nnd Menoo, die Unechthett des Philebns,

hiusiehtlicb der Zeitfolge das Voiangeben der

•fjysisgruppe' (Ly^is, Charmides und Knthydemos),

der sich als ü bergaugsfona der Meuou und als

FortentviekeloDg der PhSdms anaehlielsMi soll,

vor der dnreh Laches, Protagoras und Gorgias

gebildeten Grnppe. Insbesondere glaubt er hier-

nach den Gorgias später als selbst deu Fhädrus

setaen sn mQssen.

Das Verfahren der Untersuchung bei den ein-

zelneu Dialogen ist folgendes. Er schiekt der

Behandlung jeder einzelnen Schrift eine Inhalts-

Sbeiiieht Toiian« f8r die ihm die TWsBgtiehe

Arbeit toq Benitz vorliiMlich gewesen ist, die

aber an strenger Sachlichkeit und Gebundenheit

an die vom Autor kandgegebenen schriftstelle-

risohen Intentionen oft noch Sber Bonits hinans»

geht. Hieran knüpft er dann erläuternde Ana-

lysen von eindriugendster Gründlichkeit, die den

Verlauf der vom Autor gegebenen Gcdnnken-

entwiekelnng in gritfster VoUstiadigkeit klarlegen

und so zu den erstreliten Hesnltateü der Unter-

suchung hinführen. Die Annrdnnng ist die, dafs

zunächst die Gruppe Laches, Protagoras, Gorgias,

daiin die Ljstsgmppe, dann die Gmppe PhSÄros,

Symporion» Phäduu. endlieh iu einem .Vuhauge

der Menon uml liet Pliiiebus untersucht werden.

Generell nuu kann diesem neuen, mit ver-

stärkten Hilftmitteln nnd insbesondere mit einer

zaweilen fa>t über das Mafs des Bweckttgten

hinausgcheiiiien Kraft <]er Analyse unternommenen

Versuche, von luneu heraus die Probleme der

Echtheit nnd Zeitfelge sn USsen, nnr der irilrmste

Betfall geschenkt werden. Nor h&tte der Verf

,

wozu dies innerliche Yerfidiren so dringend auf-

forderte, sich nicht auf diese äulserlicheu philolo»

gisehen Ptobleme besebiiuken, sondern das phi-

losophiegeschichtliche Interesse der Geistesent-

wicklung Piatos überhaupt, das selbstverständlich

ohnedies bei diesen Untersnchnngeu reichlich

Nahrung findet, auch aosdrfleklieh coro Ausgangs-

punkte nehmen sollen. Ein Teil der von ihm

behandelten Dialoge stellt das allmähliche }liuau.s-

schreiteu des Ethikers Plato fiber deu unvoll-

kommenen ntilitarischen Moratismos des histo-

risehen Sokzatsa m einer timologischen Ethik
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mit stnng moitistisclier I^eHtinitniing der Guter

tind Tngendeu dur. Zu eiuein vollständigen Bilde

dieses Eotwickelungsvorganges würde freilich eine

Untenodiiiug de« EathjpIiTOii, der das Hinaiu«

schreiten über die utilitarische Vernmiflreligion

des 8okrate8 und die Eliminieraug der Frömmig-

keit im sokraÜMlieu Siuue aus dem Sj^steme der

Tagenden dantellt, nnvmgbiglieh lein. Bei den

spiitcren Dialogen wie Oorgias, riiärlnis n. 8. w.

hätten dann die Einwirkungen des megarisch-

eleatiechen Standpunkts und der orpbisch-pjtha-

goreiaeibeD Torstellnngskrei^e berBoksidbÜgt «er-

den müssen. So wie der VerfriHser seinen Stoff

behandelt, ist das genannte philulogisohe Interesse

nut sn abetrakter nnd ibm aetbet anm Sehaden

geraiehender ESnieitigkeit festgehalten worden.

Hätte er ilio neitfii ' Joiliiiikciifertni'iite beriiek-

sichtigt, die schon im Mcuou, üorgias und Fhä-

draa herrortreten mid die Plate Sber einen blofs

kritiBcli gi'I.iuterten nnd ans dem Moralismas zu

einiT riiiiologisch begründeten Etliik iiinireitiiUet^'n

Sokratismns bioausfährteii, so wäre er wohl davor

bewahrt geblieben, den Laehea nnd Protagoras

unmittelbar an den Menon, Phftdms nnd Gorgiaa

heranzurücken.

Im Gorgias insbesondere hat der Verf. die so

entsobieden nnd ebarakteristisdi berTortretende

Fassung des liöolisteii Gutes als leibliche und

insbesondere als seeiis<.'ht' \'i)llkmnnienlieit. die

eine sehr bestimmte Eutwickeluugsphase Piatos

bildet, übrigem anoh aohon im Eriton aodenteod

hervortritt (47 B ff.), ganz anfser acht gelassen.

Mit besonderer Schärfe hat er die ganz eij^en-

artige Stellung des iSjmposiou zur Uuäterblich-

kaiiafrage ina Uebt gestellt Ob aber angeBiehts

dieaer Sachlage das Svnipusion seine Mittelstellung

zwischen IMiädrus um! l*b;iJ<jn bchannton unil

gesagt werden konnte, Pluto kehre im Phädou

einfiMh an der im Symposion verlasaenen Unsterb-

licbkeitälehrc des Phüdrua zurück (S. VI u. öfter),

mufs doch bezweifelt werden. Das heilst doch

der von vornherein als 80 unbedingt gesetzmähsig

angenommenen Entwiekelui^ Platos eigentttmliebe

SQckzackgänge aamnten!

Sehr Bcliarf und übenEengcnd ist die Kritik,

die der Verf. au der Gedaukenetitwickelung im

Pbileboa 6bt nnd anf Omnd deren er sogar der

von ihm anerkannten Bezeugung durch Aristoteles

gegenüber die Unechtheit festhält. Diese Ge-

daukeueutwickelung ist unklar und schwankend;

eben eist anfgeatellte leitende Geoichtspankte

werdtMi sof >rt willkSrlich wieder fallen ge]a.ssen;

iSelbstwidersprüche nnd anfialiige G^enaätze gegen

unzweifelhafte, echt platonische Gedanken liegen

vor. So licht- nud verdienstvoll nun diese Dar-

legung ist, durch die nnzweifelhaft die gaoae

AnffiMsnng und Beorteilnog des Philebn« in ein

neues Stadium tritt, so kann icli doch die «laruus

gefolgerte Unechtheit nicht acceptieren. Wenn
Plato im Alter in den Geaetzen eine gans neue

Gaterlehre mit einer Mannigfaltigkeit beraehtigter.

wenn aueh im Werte abgestufter Güter aufstellt,

warum sollt« nicht der Philebas als »choa jp'eisea-

haftes Obergangsprodnkt eine VorafalB n diaaom
neaen Standpauktot der iu der Akadende fort-

wirkte, bilden können?

Eine eigenartige Unklarheit seigt der Verf.

an zahlreichen Stellen (z. B. S. 64, 85, iK), 92,

97, 106 n. a.), indem er maii im timoldginohen

Sinne (schlimm im Sinne von Übel, als Gegensatz

von Gut, wie wir auch von einem bösen Finger

reden) konstant darch böse wiedergiebt, alao im
ethiadien Sinne fafti.

Dies nur einige Bedenken, die aber den hohen
Wer.", das Lehrreiche un<l Anregende der Schrift,

die einen neuen Ausgangspunkt für die Uuter-

anehnng der behanddteu Avgm bildet« nieht

beeinträchtigen sollen. Insbesondere kann sie

auch denjenigen Lehrern, die bei der Behandlung

platonischer iSchriftcn mit den Schülern nicht nur

grammatische Intereesra yerfdgen, aondem ror-

tu'hmlieh den Gedankengehalt berückriehtigen

wollen, aufs wärmste empfohlen werden.

Grofs-Lichterfelde. A. IMriag.

Diedori b :

' heca bistorica. Kditioncm primam

coravit lutui. üekker, altcram Lndovicus Dia-

dorf, recogiioYit Friderirus VogeL Yoi. III.

Lipsiae in acdilnis D. G. Tenbaerl. MDCCCXCIIL
XLIX und 497 S. 4 M
Der Band, der der Erlanger Universität ztt

ihrem JnbilSam gewidmet ist, entblüt die Bfiehw

13 bis 15 einadiliefslich. Vogel hat von den

Herausgebern zuerst systemati.sch die Hand-

schriften zu ordnen uuteruommeu und von einem

festen Standpunkt ans die Edition angegrifen.

Die Handschriften, welche bei dieanm Volumen

in Frage kommen, sind dieselben wie bei den

Büeheru Ii und 12 des zweiten Bandes. Der

cod. Patmine, obwohl flfiehtig gesehrieben, steht

an erster Stelle; die übrigen Codices dad in zwei

Gruppen geschieden, deren Berechtigung und Be-

deutung im einzelnen Vogel mit Eifer und Oe-

achiek' und iteti waehsender Sieheiheit darlegi

Es scheint, als ob sämtliche Handschriften des

Abendlandee ans einem einzigen Exemplar stammen«
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das wohl in V»»ne<lig vorhanden ist. — Wert-

voll ist ebeuHo dar zweite Abschnitt der Vorrede

iber die Ortho(p«phie, in der Dindorf eine nn-

berechtigte Gleichfurmigkeit herstellte, wühn m1

V. vorsichtig die LA. der Hainlschrifh'ii ^n l.t

and 8o die Möglichkeit gewülirt, eiiieu liück-

•ebloA auf die Yencbiedeahmi der Qnelleii in

niaehmi. Das l)Psonnf'ne Urteil Vogels zeigt sich

auch in »einen eigenen Konjekturen, wie über-

haapt seine Suchkeuutaü aud Belesenheit, die

Sofgfidt Ins im kleinste dem Bnehe sn gnte ge-

koinmeu sind. Im Interesse des Diodor Hei der

Wunsch angeschlossen, daf« Zeit und Kraft es

dem trefflichen Ueraosgeber erlauben inügcu,

seine glfioklioh begonnene nsd gMeUieh for^ge-

fulirte Arbeit nnn aneh ebenso sn beemlen.

Cottbus. Sobaeider.

H. Mensel, Lcxicon Caesariannm. Berlin, W.
Weber. is<t3, h". Fase. XVIII. XIX. (Scblufs.) f} A
Mit diesem Doppelhefte ist das Menselsche

C&sarlexikou vollendet; es nmfafst nun zwei starke

Binde von 1544 nnd 2430 grofsen Oktavspalten.

Der für einen so kleinen Wortschatz, wie ihn die

7 Bücher des gallischen nnd die Ii Uiicher des

BQrgerkrieges enthalten, recht bedentende Um-
fing des WSrterbaobes ist dadoreh Tsmrsaeht,

daft alle S'telleu in gröfster Ausführlichkeit ab-

geschrieben sind; so steht k. B. unter uxor — ich

schlage ganz suföllig anf - : e) cum: Maudnbü,

qni eos oppido raoeperant, cum Kberis atqne

ozoribos exire ooguntur: VII 78, ^i: — facile

erat . . . prospieefe in urbem, nt omuis iuventus

. . . omnesqne snperioris aetatb enm Kberis atque

nxoribns ... ad caelnm manua tenderatt ant

templa dcorum itaniortiilium adirent et ante

simniacra proiecti victoriam ab di« e.xpo8ccrent:

2, 5, 3. Die hier beliebte Methode ermöglicht

es allerdings dem Benutzer, fall.s er nur eiuiger-

mafscn mit Cilsar vertraut ist, sieh dureh blolses

Nachlesen im Wörterbuch über den Gebrauch

jedes Wortes ToIIstSodtg so nnterriehten, ohne

daJs er es nötig hat, seinen Antor selbst aufzu-

schlagen. Sind (loeh auch sogar die haudsehrift-

lioheu Varianten jeder Stelle hinzugefügt. Aber

man wird ' dooh WörterbSoher in solcher Aos-

iBhrlidikeit nnr zu kleinen Schriftstellern her-

stellen können. Wer den Spruchschatz eines

nmfiuigreichercu Antors zu bearbeiten hat, wird

sich einen solchen Lnxns nicht Tcrstntten dQrfiro.

Über die musterhafte ADonlt3;iiis.c und Anlage

der Artikel, ül)er die beispiellose Zuverlässigkeit

des Meuüelscheu Wörterbuches ij>t schon so viel

geschrielieu worden, dals es hier genügt, an

diesen wichtigsten V'orzug eine« solchen Werkes

mit einem Worte sn erinnern. Dem Torliegenden

Ilfftc .nind swar anf 13 Seiten Corrlgenda et

Addenda beigegeben: es sind das aher weniijer

Corrigenda, als Addeuda, die sien zuuiuuit auf

Litteratnrangaben benehen. Besooders hervoiv

gehoben werden soH noch einmal, dafs in diesem

W ürterbueh in» rntersohied zu den meisten an-

deren Speziallexicis auch die Namen behandelt

sind, die dem Herausgeber CBsars eine gans be-

sondere Peiu bereiten.

Da-s letzte Heft enthält nun noch zwei wert-

volle lieiguben, erstens die Vorrede zum zweiten

Bande mit «ner acht Seiten langen Dberrioht

ül)er die Cäsarlitteratur, die in gleicher Vollstin-

digkeit wohl an keiuer anderen Stelle existieren

dürfte, und eine Tabula Couieetnrarom, d. h. ein

Veneicbnis der Verbessemngsronehlige, welche

die Gelehrton seit Erfindung der Biichdruckerknnst

zum Cäsar geliefert haben. Nur ganz schlechte

Vorschläge sind fortgelassen; sonst ist mit grölster

Gewissenhaftigkeit alles au^sniehnet, was nnr je

in einem Gelehrtenhirn über eine Stelle der zehn

Kommentare Cüsars ausgeheckt worden ist; und

wenn eine solche Vermutung auch an entlegenster

Stelle liegend eines TcrschoUenen Bnches YCrsteekt

war, so i.st sie von dem Heifsigen und findigen

Mensel doch aufgestöbert und ans Licht gezogen

worden. Mehr als dreitansend Schriften hat der

Verf. für diesen Zweek in 13 Jahren dnrehfmcfat,

die Bditii» priueeps, die Aldiua von lftl8| die

Ausgaben des Vascosanos und Stephanns gans

darohkollationieri, der neneren Ansgaben sn ge-

schweigen. Aber damit noch nicht genug! Anoh
haiulschriftliehe Lesarten teilt er in dieser Über-

sicht mit, erstens einmal au fast allen Stellen, wo
es irgend von Wichtigkeit ist, die Lesarten des

Ashburuhamiauus, anfterdem aber häufig anch die

Varianten des Tliuaiieus (a), Vindobonensis (f),

I rsinianus (h), Uicc;irdiauus (1); deren drei erst-

genannte er selbst Tauglichen hai Wo daher

seine .\ngabcn von denen Dubners abweichen

z. H. 1). c. I, Ii.'). 5), hat ninii sich au Mensel zu

halten, bekommt hier also einen Beitrag zur di-

ploma^hen Grundlage unseres Textes. Wir
wüfsten nicht, dal's eine ähnliche Arbeit schon

für einen anderen Schrift.stcller gemacht wäre, und

hoöentlich werden wir nun nicht mehr in den ver-

schiedensten Zeitsehriften dnreh (Ssarko^jektnren

gelangweilt werden, die schon zwei- oder dreimal

g<'mHeiit worden und jedem (Tiaarkcnner längst

bekannt waren. Jeder, der sich mit Cäsar ein-
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pelieiKlcr zu bc-rliiifti^oii bat. winl sich ileiu Vf.

für diese vortreffliche Arbeit za lebhaftestem Duuk
erpfliolitet fBUen, und nur im Interesse solober

Benutzer, uiclit luii an der N ortrefflichkeit nnd

Volistiludij^keit des ^\'erkes zu mäkeln, seien hier

Doch einige Nachträge verzeichnet. B. C 1, lü, 1

Firmo ». Stv/fl />. IIS. </. Cie, aJ AH. Ä, /5 ß.

(jetzt auch (>. H. Schmidt in seinem schoneu

Buche über deu JJricfwecli><el des Cicero). —
1, 24, 4 aliae Athb.; vM. edd.; alias z, soll

heiften: aliam — 1, 26, 5 dne illk non] nihil

sine illis AUL, Vase, St. füge hinzu: nec sine

illis Atltlt. — 1, ;^0, 2 cum legionibas III

6tofeL Füge hinzu: p. 304. — 1, 32, 7 fehlt

attrilniit vett edd. (oder eodd. reee. ?); attri-

buit z Ashb. — 1, 43, 5 prnesidiis auch A.<U>.

— 1. .')?. t fehlt eine Bemerkung; über den l r-

spruDg der Lesart eorum; die iluudschrifteu haben

simtlicb eodem, nur Laar. 68,

8

1, 64 4 aherat XXX v. OiO. anoh Stoffel I

— 1, 79, 1 pinriesqne Ciacc, Seal. Ihderick

(3, 220 aq.); improb. Li. J. Vom (de vitii» »erw.

I c. 25), EtberL (Ob», p SO »qX Aneh Nipperd.

p. 144. — 2, 6, 4 tanta re praevisa Brutus cele-

ritete navifi usus est ed. pr., f/otm.: tnntn nnd

nana hat auch Asbb. — 2, 16, 2 tela manu con-

ioerentnr Afhb.^ es mafii heifaeo eoioerentiir. —
.S, 66, 6 UbenuH <i/\ liberins ac sine periculo /</;

80, wie /'/ hat auch Aslih. — 3, 73, ö warum
ist die Lesart von f nicht angegeben? —

Heaaeb Claarw8r(erbtieh mit dem Anbaoge
ist ein ^^^'^k . das von der Sacbknode, Umsicht

und dem eisernen Fleil'so seines Verfassers ein

rühmeudes Zeugnis ablegt, ein Werk, auf welches

die deatsehe Hulologie aieb etwas so gnte tbim

darf. Es hat die Erkenntnis des Sprachpelirauclis

der ciisariauischeu Schriften müciitig gefördert und

die schwierige Frage nach dem Verhültnis der

HandacbriftenklBsaen der LOning uSber gebracbi

An .'\nerkennun<T bat es ihm seit dem Erscheinen

des enten Heftes nicht gefehlt; der Ruhm des

Werirea wird noch ateigeu, nachdem das Ganze

voHradek Torliegt. MSdit» es mm aneb die seinem

Werte eotsprechende und pebührcndc VerI»rei(nnK

finden md nie aufhören, seinem Verfasser Freude

m beveitsu!

Berlin, d. 1*2. 11. 93. B. KftUer.

Culex, Carmen Vergilio ascriptum rcccnsnit
et enarravit Fr. Leo. Aceedit Copa olegia.

BeroUni 1891, apud Weidmaonos. 3 JL

Die I?<'7cnsirin leu't ilen Bcinln'nns a!-; iiiteste

und beste Abschritt des Archetypus zu Oruude,

.ASSlSGHfi PirtI/>L0OIfi. 1806. No. 60. 1872

docli wird ziirrcpcbcn, dal> aucli der Vossianns

am (Schlüsse einige beachtenswerte Lesarten bietet.

IjOO nimmt aa, daft dem Vossiaona, der ans dem-

selben Archetypus stamme, wie der Bembinna

imd alle übrij^en. von irgend jemandem au.s einem

alten Uodexiragniente, das zufdliig einiges Uicbtige

erhalten bitte, Leaarten sngeeehrieben worden

seien, da aieh die V^essereu Les^irtea des Vossiunus

•rerade nnr am Schlüsse des Culex fänden (p. 98).

Mir scheiut liibbecks Verfahren bei der Rezen-

sion riebtiger ra aein. DaA aneb die anderen
älteren Codices für die Wiederherstellung dea

ursprünglichen Textes wertvoll sind. ina<i fnl«fen-

des zeigen. Zu '660 erklärt Leo für das verderbte

^radis' keine Beaaerang gefimden an haben. Daa

Richtige ist ^'ndam\ sobald ich fortgehen werde.

Da cun's darüber, nnmqnam darunter steht, ist

die Entstehung des Fehlers leicht zu erklaren.

Vadere fortgehen itebt aneb Ca\. 205. Wenn P
vaklas, A vada hat, so kommen sie dem Ursprüng-

iiclicii am nächsten, da der Archetypus mit vielen

Abkünuugen und Noten geschrieben war.

An den Text dea Bembinns aehlielht nch Leo
mit möglichster Schonung der Oberltefemog an.

Waü sich Irgenil diircli ErkläruDy^ lialten läfst,

sucht er zu halten, und meist mit (Jeächick uud

riebtigem VeistSndnb. In den ersten 54 Yeraen

hat er Thilo gegenüber an folgenden zahlreichen

Stellen die Überliefcrnn^ beibehalten: 5 notitiae-

que ducum voces, 7 feretur, U securos, 22 cultus,

28 enitriee, 26, 27 sanete paar, tibi namqne eanit

noii
I

:i;i^ina bellum triste levis (Leo nimmt an,

dals die zweite Hälfte dieses Verses ausgefallen

sei, die er annähernd ergänzt: ponitque in Uljuipu

Pdion, hie non), 28 qnae, "35 pede conrere . . .

versu, 37 uiemorabilts et tibi certet, 40 memo-
retur. 4.'» laeta, 47 Inrida. 50. b\ statt .'.1, ."•(».

tuudebaut .... scrupea deeertas haerebunt ud

eava mpes, 57 praestantis imaginia. Von eigen«!

Verbesserungen hat er in diesen Versen aufge-

nommen 3 propter cnlices. 42 penefrabat für

penetrarat. Zu 20, 21 wird vorgeschlagen: ad

quam seeora recnrrit agreatnm bona dietnma,

ohne dafs es in den Text aufgenommen wird, an

24 in gleicher Weise: et tu cui fretis oritnr

fidncia cbartis. Dazu wird bemerkt: Nou credo

poitam dicere pairono pnero aeriptoram merito

jam ab aliis fiduciatn haberi. quam nnam expli-

cationem verba tratlita admittunt. Aber die

Überlieferuug ist ganz uuversehrt; es handelt sich

nm daa Vertranen, das dem Oetafins snm angeb-

lichen Dichter des Culex durch das verdieust\ nüc

Gedicht eingeflölst werden soll. Üni fiduoia ohtur
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ist ges^t, wie Tor. Ad. 2. milii injuria orta

est. Der Dativ ist der bei Verben verwaudter

Bedentnng fiUiehe. Der FibeW wünaelit deu

Culex als dos Gedicht er^olieineo zn lassen, durch

welchcB sich Verijil da- Vt rtr:un'n des noch im

Kn»beoalter steheuden Ucuiviu» erwurbcu habe. Kr

ertritt also die Ansehannng, naeh welcher Vei^il

daroh eine Art v .ii ru ndiscipalatua mit Angnstus

schon in dess«'n Jii^ciul liekatiut gewesen ist.

Als überlegt« FäUchnag auf Vergils Namen
wird oaeh tod Leo der Oalex aosdrSekKeh an-

erkannt; aie sei nirlit lan^r,. ^arh ,]i's Dichters

Tode noch vor dvm .\\>\c\>vn tk'S .Viig^tistiis nns-

gefBbrt and geraume Zeit vor Lucans Jtigend

TerOffenÜieht worden. Doeh wollen mir wenigstens

diese beiden letzten Punkte nicht finleiichtcn.

Das Hineinziehen des Augnstas in die Fiilschnng

setzt eher sein Ableben voraus, da er sie aufs

leichteeta hStie desaronieren kSooen. Der an-

imüsende AaHq>ruch de» Luean ist ebenso gut,

wenn nicht noch besser frklrirlich, wenn der

Culex Vergilii kurz vorher aufgefunden und ver-

Mfiintlieht worden war, mag man den Titel im
engerem Sinne fassen, der ihm gewöhnlich ge-

gel)en wird, oder in dem weiteren, den ich ihm

vindisiert habe. Deu Widerspruch zwischen

Statins nnd Sneton dnrcb eme Art von Korn«

promifs ta Idseo, wie Leo es versncht (p. 24 Oc-

tnvinn sei l.')jühng zn denken), wird nach keiner

Seite hin befriedigen.

Dem beigefBgten Kommentar verdanken wir

in Arielen einleben !*unkten eine entschiedene

F<>rderung des Verstiindnissos der eigenartigen

Dichtung; mit Leus üesamtauffussung wird man
weniger einrerstanden sein können. Leo sieht

in dem Culex diis Beispiel einer scherzhaften Be-

handlnng eines geringfügigen Stoffes, welche sich

zur Erhabenheit heroischen fstuffes in der Aus-

drucksweise episeber Poesie erhebe. Die erste

Einleitung soll die Parodie aukündigen, die zweite

gehöre zur parodischon Heliandlung des Stoffes.

Aber das Porodische liegt wesentlich in iK-r Fäl-

Mhnng. Der Cnlex soll nicht ab porodische

Dichtung Vergils erscheinen, sondern als solche,

wie sie den Kräften meines angenommenen .\Iters

angemessen wäre (V. 36 viribus apta suis Phoebo

dnee lodere gandet). Daher halte ich Leos Ver-

besserung von V. haec propter oulices sint

carmina docta = culices in cauMi sint, ut carinen

doetnm extet, nicht für richtig. Audi mit seiner

AnffiiMnng Ton 198 bis 200 bin ieh aioht ebrer-
stonden, wo er sehreibt:

Et qnod erat virtiis, omni Inngnore rcmoto,

Nec priuä aspicieus timor obcaecavorat artns.

Hoc minns impliemt dira formidrae mentem.

Die Änderung von tardus in virtus verkennt

die Bedentnng der Verse fSr den gaaien Zn-

Namraenhaiig. Wenn der Cnlex mit einem Akt
aühnen<lor Dankbarkeit nbschliefst. so mnfs irgend

einmal motiviert werden, daiä das (jeiübl der

Dankbarkeit erst durch die TVanrnwicheinang der

Mücke in dem Hirten geweckt werden nmTs.

Daiier ist V. ]9H nicht zn ändern, nnr mnfs man

»omni languor« remoto nicht zum kausalen Neben-

satze, sondern sum Hauptsatee «eben. Ob iBr

neseios «apiciens mit Billig, Haupt, Thilo,

Leo nec prins aspiciens oder nach V. lOH n. 2.^.')

nec procul aspicieus zu schreiben ist, kann mau
dahbgeetellt seb lassni. Wenn der Hirt sich

der Oefahr gegenüber anch impiger gezeigt hatt«',

HO war er doch die Schwcrtalligkcit und den

Stumpfsinn seines Alters und seines Standes nicht

los geworden. In Verbindung mit dem Umstände,

dafs die Gefiüir, die ihn eben bedroht hat, auf

seinen Körper keinen lähmenden Einfluls geübt

hatte, bewirkten diese, dafs er sich, nachdem alle

Sohlaftn8digkeit beeeitigt war, um so weniger

grause Besorgniaae machte, nieht w^eu des

Drachen, sondern wegen der von ihm getöteten

Mäcke, die sein« W uhlthäterin geworden war.

Ob mau 201 vor 198 stellen soll, wo dieser Vers

hingehört, ist bei dem Fälscher der Vergilschen

Jugendgedichte zweifelhaft. Kiu ganz ühuiichos

i Hyperbaton des Uelativoms ist Cir. 10 zu beol)-

achten, wo b quo sich nieht auf coeptnm mnnns
(V. 9), sondern auf placitnm paucb* collem (V. 6)

bezieht. An beiden ötellea wSre die UmstcUnng
leicht.

Au den Culex schliefst sich eine Hezension

der Copa mit Beuotaung des Bembinus (B) und

der Monaceuses (M). Auch bei dieser ist .das

Festhalten an der iiandsehriftlichen Clterlieferung

lobend hervorzuheben. VViederholt wird darauf

hingewiesen, dafs von V. 4 an nicht die Copa
.sprechend zn denken si-i. wie die Anführungs-

zeichen in den niei>teii .Ausgaben anzudeuten

scheinen, wie ich zugeben mul's, mit liecht. Für

das Verstibdnis des Copa halte ich die Ver-

gleichung mit dem Augusteischen Epigramm fnr

>ehr rordcrlieli, welches Hagen ans einer Hand-

schrift Tirouischer Nuteu veröffentlicht hat Ganz

anflKllig ist die Cberebstimmnng der Schlnft-

gadanken:
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Pooe ntnim et talos. Pereat, qni onatiiui

curat:

Mora »Urem vellem *TiTite, ni, venio' —
md

Non Semper gnnrlcrc licet : hv/it hnrn, jocemor!

Difficile e»t futis surripuiüM* iIkiu.

K. Sonntag.

E. Zimmennann, rhu hl; ^bn eh im Ansi hlnfs an

Cicero, Sallust, Livius. Zum mündlichen und schrift'

lieben Obersetna amt dem Deatschen ins liftteinisclie.

Na' li den Anfordernnpen der ncm n I.i hrpliine.

Diittii Teil: l'biingsstücko im Aiischluls an das

21. Bucii di-s Livius. Berlin, Gaertoer. 1893.
74 S. kart. v/K —,80.

Über die heidcn ersten Teilt« dieses nützlichen

nnd mit verständiger Beschränkung auf da.s wirk-

lich Erreichbare ZQsatnmengestellieD Übungabnclies

habe ich Wt.ch. m-> S. 930 und 1893 S. [,•>>

berichtet und <lie (irnndsiitzc Jin^otiehcn. welche

für die Fassung uud licstoltuug der den Schülern

onalcguidaB Aufgaben mafsgebend geweiMO sind.

A» diesen Grundsatien hat Verf. auch iu dem
jetzt vorliegenden dritten Teil, der den Rtoff ans

dem 21. Uuche des Livius entnimmt, im allge-

meinen ftttgehalten. Nur in einem Punkte tritt

die»or dritte Teil — uud das ist ein Vorzug —
über den etwas eng geh;iltenen Rahmen der liciden

ersten Teile hinaus. Die dem Livius eutuummeueu
Stocke sind nSmlieh zum grofsen Teile freier ge-

staltet als die ans Cicero uud Hallust geschöpften.

Nicht als ob »ie dem .Schüler St^Iiwierifrkeitpn

böten, welche über die ihm durch die Lektüre

dnrgeboteDen Mittel dee Anadmeks hiuinagreifen;

aber es finden >ieh in grSfaerer Aottbl Stficke

Msammenfasseniiin Iiil);ilt,s, in welchen im An-

schluTs au einen grülserou AbschuitC des Livius

oder «a TerschiedeBC, weit auseinaader liegende

Kapitel desselben historische und antiquarische

Verhältnisse dargestellt wenlen; zuweilen sind

anch Diuge, die Livius uur andeutet, uuter Be-

Dntmog anderer Quellen weiter auagefBhri End-

lich fehlt es ;hi(1i nit lit au Stücken, weiche kurze

Anfallen iilier ilts Lelion nnd das Werk des

Livius enthalten. >Sunut bat der dritte Teil vor

den beiden ersten das Toratn, daTs er mehr Stücke

enthält, welche geeignete Vorlagen für bäueliche

Arbeiten bilden, für welche ein allzu enger An-

schlul's au den in der Klasse kur^ vorher geleseueu

einbeitliohen AbMhmtt des Schriftstellers nicht

erwUnscht sein kann, während für Klasseuarbeiteu

nnd mundliehe Übungen andere, wenn auch nicht

gerade die entgegeugeset^teii Nonueu gelten.

Im 2. rimngsstück i>t verseheDtUch PTTrhoS

genannt, wo Perseus gemeiut ist.

0eorf Andresen.

Stephan Cybalski, Tabniae quibus antiquitates
Graecae et Romaaae iUnstrantor. Drei Serien

zu je fanfzclin Tkfehi nit erllnterndem Text,

Leipzig, Kneliier.

Ein neue.s Werk für den Auschanungsunter-

richt, ans denen erster Serie ersehieaeD rind

Taf. I, Verteidiguugs- uud AngriffswafTen der

alten firiechen (4 Jf); Taf. J. I'ic griecbiscben

Krieger (4 ./Ä); Taf. V, Die römischen Vertei-

digungs- und AngrillkwaffiBn (4 JL); Taf. VI n. VII,

Die römischeu Soldaten (je 4 Taf XT, Das

i-ninisebo Hans (4 A); Taf. XII n. XIII, Da«

griechische Theater (9 Jt); Taf. XIV, Athen

(10 J[). Anfge«^n and lackiert kostet das

Blatt 1 A mehr, auf KartoD 1*20. Die Ausgabe

stellt sich niidiin für dius ganze Werk so hoch,

dafs die besuhräuktüu Mittel der Schulen wühl

nur aosnahmsweiee die AnsehaffiiDg ermögKehen

köunten. Auf der mir v^rli^nden Taf. V ist

ilie Ansfiihning iu der Zeiclmnng sorgfältig. Die

Farbengebuug ist eine sehr lebhafte und wird

den Eindmck aof kindliche Oemfiter nicht rm-
fehlen; schade nur, dafs dieser aufdringlichste

Teil der Sache nur auf Hypothese beruht. Mir

ist eine genaue Wiedergabe der Trajanssäule

lieber ab sechs kolorierte Stöcke daraas. Die

Erklömqg ist zu dieser Tafel besonders ausfuhr-

lich: etwas über vier Oktavseiten, leider aber

ubufl StcUeuungaben. Besser siud auch die an-

deren kfirzeren &klSrQngen nicht Auf der des

griechischeu Tlieiit* steht: 'Zur Zeit des Sopho-

kles al)fr und des Kuripides gab es für den

Schauspieler keineu eigeuuu erhühteu Staudpuukt,

sondern er spielte in der Orehestra, wo aveh

der Chor sich befaiiJ." Diejenigen Gelehrten

also, welche sich mit der Lutersnebung dieser

Frage abuiüheu, thäteu am besteu. sich statt

denen an Herrn G. zu wenden.

Aastttg« auü Zeitschrilten.

Bj zantiniselic Zeitschrift II, 3 4.

l. Abteilung. A. I'avlovskij bietet iS. 361 —
4 1 2)einen sehr lehrreichen, durch zahlreiche Uolzschnitto

\ eramtcbaaliehten Aufsatz 'Dceoration des plafbnds de

hl ('Ii:i;h11i' I';d:itine'. — Cdeidifalls dem öebiele by-

/aiitn)is( iu r Kunst zuueliinii; ist die Arbeit G. Selilum-

bcrscrs über 'I n luiivcamlilou byzantin', dessen

AbbilJung bcit!» fugt ist (b. 441—44:1). — In einer

sein- srharfsiunigen, lief eindringenden Untersuchung,
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dio abermals der Klarstellung und Sicbemng

Ergebnisse ia der tod ihm snent la befriedigandem

Absdilnfs geforderten Malalat- nnd Johannes Antio-

^ll^l>lls-I'Va^;o ilii'iifii nnir-, In l*'!t K. P:itzip

^b. 413—440) 'Dil- il}|iotlie5.is in l)iii<lorfs Ausgube

der OdyeseeKboIien'. Besondere Benclitung verdient

(S. 430 ff.) scijio Auscinanilcrsctziiiij,' mit «lern Bfinrtciler

seiner Arbeiten über Mnlalas uml Antiochenns (Byz.

Ztschr. II, 158— 161) K. Gleye, dessen Annahmen

Ton Patsig mit überzeugender Beweiskraft als unhalt-

bar naebgewiesen «erden. Itomselben Arbeitsfelde an-

gehörig sind Patzigs Krörtcriintrcn ilUnr '.Tolianiio«;

Antiocheuus Fr. 200 Sahn, und Prokoji" (S. 501 — TiüM i.

— *Der Boman Barlaam und .loasapb in si-im ni Ver-

hältnis zu Apipcts Köuigsspiegel' (8. 444—460) er-

fährt durcii K. Frachter neue Beleuchtung. Insbc-

aondera bat er es >MihrsL'hoinlii'h geiijaciit, lUifs A^aju t

eine patristiscbe (Quelle benutzt bat, die zu eniüttclo

die nftehste Aofgabe sein würde. — Über Jolumnes

Mauropus', den bertlhniten Bisrlmf vnn F,iu li;i1t.T, hat

Dr&sekc (S. 461— 49.H) es unlernonuncn, auf (irund

der TOD P. de Lui^^inlr zum ersten Male herausge-

gebenen (redichte, Reilcn und Briefe, sowie der bei

Gelegenheit der Anzcii;»', Beurteilung und Benutzung

dieser Auspalic in vi'i-iiiii'iii'Di'ii Zcitsrhriftini tro-

infserten Meinungen, in durchgängigem Gegensatz gegen

die »biogropbische Studie', welche 6. Draves 8.J. in

den 'Stimnii n aw^ Maria Lauch' (WVI. 2, S. IfiO—
179) veniffi*ntli( lite, ein die Lebinsunirisse des Mannes,

sein VerhilUnis zu Kaiser Konstantinos Monomachos,

PseUoB, Michael Kenülarioa, aowie seine LebrerthUig-

keit nnd schriftstellerische PeraOnliebkeit scbirfer

abgrenzoiidtis lüM zu entwerfen. — Sehr schiltzens-

werte Beitrilgo 'Zur grieciiischen und lateinischen

Leiikognpliie ans jadiseben Quellen' giebt 8. Kr aufs

(S. 494—.'j48), hftrhst merkwürdige AufschhUse über

'Jadisch-byzantinischu Beziehungen' .1. Perles (S. 569
— 584). —• In sehr lehrreicher, anzieliender Weise

bebandelt A. Heisenberg von neuem 'Die sogenannten

rhodi8c1ienIiebeilleder*(S.549—563). 'Zur Chronik

des Psendo-Po^Tdenkes' bringt C. de Door (8.563

568) weitere Bemerkungen, die den Zweck haben,

Pregers Änfremngen (Byz. Ztschr. I, 50 tf ) über die

nahe Verwandtschaft der unter dem Namen des Poly-

deakes gebenden Chroniken mit den Werken des Leo

Qflimmatikus, Theodosins von Melitene und ähnliclien

Eneugnissen eiuigcmiafsen einzuschränken und der

Gefohr vonnibengen, daTs jene als TSllig llber€08sig

dine jede Rcrücksirhtigun.!i: beiseite firsrhoben werden.

— 'Zu Theodoretos uud üeurgius Biirizes' liefert

Papageorgin (8. 585—590) Beiträge, erstere sind

Textverbesserungen zu den von Sakkelion zum
ersten Male herausiiejicbeneu 48 neugefundenen Briefen

des Kirchenvaters; über Burtzes erfahren wir, i\ai- \ n

diesem bisher nur aus einer luscbrü't im l'artlienon

bekaniteii Metropoliten von Athen Qeorgiades in einer

der Bibliothek von Chalko ;ii)u'ebiirigen Hdschr. des

14. Jahrh. eine Rede entdeckte nnd 1882 in Athen

herausgab, zu welcher Papageorgiu Besserungsvorschhlge

beisteuert. — 'Mitteilungen über Romanos', den be-

rühmten Tlymncndichter, macht sodann (8. 599—605)
P"a]iaiiu!iiili)s • Keramens. In einem Terkttrzten

Syiiaxar fand derselbe einen Artikel, der Neoet aber

jenen enthält- Wir lernen daraus nii ht nur. ilafs

alle verkarzten Legenden Uber Romanos aus eiuer

Biographie dieses Mannes fliefsen, sondern wir erfahren

auch jetzt erst, dafs Romanos in einer Stadt Syriens,

.Wifjj;M»'w»' (sio), geboren ist, dafs er in lJeryt»is, und

zwar an der Auferstehungskirche, Diakon war, und
d&fs bis zum 10. Jahrh. das eigenhändig von Romanos
geschriebene Exemplar seiner Gedichte hi Konstantinopel

in der Theotoskir in s\i lc!ier er zum ersten Male

als ilymnendicbter auftrat, aufbewahrt wurde. S. 600
wird der Text jener Legende naeb einem Ood. Hieroeol.

mitgeteilt, desgl. S. 601/602 eine Stelle aus einer 1«()8

von Athanasiadcs naeii h .lerusalemer Uandschrifteu

herausgegebenen Schrift des Nikeph. Kallistos XaulbO'

pulos (14. Jahrb.), die wichtige Mackricbten Ober

Romanos enthalt. Nene Handschriften des Romanos
entdeckte im Atlnokloster Mtyt'iXr ./(ti'iJtt der Münch
Alexander Lauriutvs, Uber welche Papodopulos S. 604/
605 MittdloDgen macht. — 'Znm Mflitärgeeetz des

Leo' (S. «06 -GOH) ergreift znin letzten Male, wie er

seines fort^jescbritlenen Augenleidens Mef.'Cii bedancrml

gesteht, /acliariil von L.ingenthal das Wort. —
8p> r. Lambros endlich bebandelt (S. 609-616) 'Noch

einmal das Dfonysfoskloster aaf dem Athos. Zum Ar-

tikel Di.i- k. v !!>/. /isclir. II. 79 fr.' Kr enthllllt an

der Hand seiuer lilrfabrungen, die er bei der Durcbfor-

schang der ffibUothehen der AtbosMiMer geraicht, die

Scliwindeleicn des Sinimiides, besonders in seinen Nach-

riciiten über Handsciiriften , insehriftlichen und bild-

lichen Schmuck des Dionysiosklosters und giebt zu der

OrOndungsurkande des Klosters vom Jabre 1374, deren

VerilffBOtUehunf dnrrb Fnllmernyer Thüneke entgangen

war (ilarauf bezilLili I. .1. Müllers 'Berich-

tigung' ä. 440), nach einer jüngeren Abschrift derselben

S. 613/614 sämtliche Variauten, nnd zwar Simonides'

Lesungen mit S, Dräsekes PLniendationen mit 1), Fall-

merayers Lesungen mit F, dio seinigen mit L bezeiclinef

.

Von besonderer Wichtigkeit für die I'atristik sind

Lambros' in diesem Zusammenhange gemachten Mit-

teihmgen Uber die Hermas- Handschrift, die dareh

2 Liclitdrnck-Tafeln(Atbo8Codex des llermas Fol. r Ed.

üebh.-llarn. S. 22, 13-42, 2 und Leipziger Blätter

<lcs Hermas Fol Ed. Gebh.-llam. S. 228, 1—849,
15) veranscbaulieht sind. ~- Die II. Abteilung
(8. 617—63G) euthiilt Bespreihuugen von J. I'sichari,

Etudes de philolois'ie nöo-greciiues, recherclies sur le

devoloppemenl hi&torique du grec durch W. Mejer-
Lnbke (S. 617), A. de Lorenzo. Le qasttro motte
estinte presso Reggio di Calabria, doscrizioni, memoria
e documenti durch Pierre Batiffol (Ö. 619), J.

Haury, Procopiana (IL Teil) durch 11 Hraua (8.631),
Victor Schnitze, Geschichte des Untergangs des

griechisch -römischen Heidentums durch Ködderitz
1)22), "./lyAryTu- lo? .iylov Modioiov '.^iJ^uTit-

axtinov 'It^oaolöiuitf ixä. vnö X(ivaüvi^ov Aonu'
ifißov dnreh E. Knrtz (8. 624), P. Bezobrazov,
Unedierte Klosterrcgeln und Arsenij, Tor öaiov

jtaiQÖg iifiijiv xui öfioXoft'iov Vwoijr/^, d())^thTtiiix6nov

&eaaah>yt»f(f fyxtifttof tii t6v aytov {uyuXoftÜQ-

tvQa Jinn^tQtof durch £. Kartz (S. 627—631),
N. Popov, Kaiser Leo VI der Weise durch Th.

Uspcnskij (S. 532), St. Novakuvic, Struni-^ka oblast

n XIV veku i car Stefan Dusan durch M. Rcsolar
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(8. 634), II. Geizer, Leontio«' von Neapulis Lebeu

dm MI. JoimiiiM i» Bannhentgeiii dareh J. van
den r.lieyu S. I. (S. tisr)). — Die III. Abteilung
(S. 037— (>48) bringt wieder zahlreiche bibiiographi-

BdM Notiwn nod Ueinere Mittrilaog^n.

Rerne internationale de renseiirnenient. IX.

S. 123 — C. Laf.iyr, I>ie Alcxamiriihr/cit

und die AufiUige der rüiuischcn Dichluag. Ks kointnt

darauf an, d«n knhmg der rOniscIran Litteratur mit

den Aoagang dor ßriorhisrlicn in din ricliti.u« Vor-

bindnng zu setzen. Daü <iic Uümer au <lif Alcvaii-

driner aiiknOpften, erklärt sich aus mehreren GrQndcn,

insbeMadere aus dem zeilUcben and teilweise per*

BönHclieii Zmanimentrelfen. Bei der Betrachtung der

einzelnen Dichtarten findet sic li, iblV die Rüniur über-

all nachahmten; auch in der als besonders national

beiddineten Satire scheint sich die OriginaHUt anf

das Versmafs /u I)iischriinki'n, insofern Liii'iliiis ziUTSt

den Hexameter dafür (jehraucbto. lui Iiiliall Initte

Ennius dem Sotades narhgedichtet. Die TruK^^die bc-

herracbt Earipides, die Komödie Philemou und Menaii-

der. Von der HilarotragOdie dei Rhiathon giebt nns

(Ilt Aniphilruo ein Heisi)it'l. Die Mii<i]H>t ii ili's Natnius

und des Ennius sind die Äuslüuler des gricchi&ciien

Epo». Den Pyrrbns hatten vor Ennius schon Timlos

TO« Ttonoeoiim and Aniigonoa von Garyatoa besnngan.

Jabrbfkcher d. Vereins von Altertnmafreauden
im Rheinlande. 94.

8. 1—27. J. Ranke, Nekrologr anf Prof. Herrn.

SehaafTliausoii. — S. 2S ff. Vi r/.-i Imis ^c'm'V Ah-

handiungen zur Physiologie, Anthropologie. Urneschicbtc

und Archäologie. - S, 43-66. C. Mohlis. Neue

Beitriii;«' zur mittelrlieiiiisrlien Altertumskunde. 1. Kine

Felht;iizci( hiiun« aus der la-Ti iic -Zcit: Darstellung

von einem Zweigespann auf der Felswand des Urin-

boldesstuhls bei Dürkheim eingehauen (Taf. 1) 2. Ar>

cblologisches vom Donnersberg. A. Der Schlackenwall.

R. Der Sndwall unil der Ki'lni{«;stuhl. C. Hömerfunde

(MUnzcn, kur/.e Inf^' hriften), D. (iulliscbe Münzen.

8. Eine rOmiscbi' Militäntmbe in der Westpfalx: sie

verband ,\ngusta Trevcromm mit Argentoratum. —
S. 67— 72. Siebourg, Neue Funde aus Asberg

(Asciburginm): unter anden-ni 3 Fragmente eines ruirb

verzierten Gefiifses aus terra sigillata mit dem Töpfer-

stcmpcl o/inrittii) Mo(fe»(fi). — 8. 151— 155. J.

KlinUiMiheri:. Die Funde am Gleind. Eine Iiisilirift

nennt d'w Aluifccauaf, uffi-nbar ein kt'ltisclu's (loHinnen-

paar. — S. 16911. Misceilcn. Wfiliinsclirift an die

Göttinnen der Krenswege im Wallraf-llichart/ Museum
in Köln: Quadmbia Domitia Lupula v(otum) s(olvit)

l(nb«ns) n(erito).

Berliner philogisebe Woebensebrift 48.

S, l.'STl f. Dorirlit (liier die vom Donner Provin/ial-

niu^t'uiM veranstalteten .Ausgrabungen des bei Grini-

lingliau^on (.Ncufs) j:i'le^'enen rOmiscben Lagers unter

Leitung des Uerrn K. Klönen.

Athenäen m 3444.

S. 51>1. b. Lewis giebt Nachrieht von zwei

qrriMbeD Evangfdian-Lectioiiarien vom Sinai, die er-

hebliche Abweichungen von dem Vatikanischen Mano'
Mpte (ed. Lagarde) neigen.~ 8. 598. O. R.Wr igh t

,

Grundrifs des römildtan Tempels in Kesfon, Kunt

;

das Gt baiidc scheint später als Kirche bcnut/.t zu sein.

Academy 1120.

8. 848 f. E. C. Conybeare, Kannte a. benntzte

Polykarp das IV frnscvanpelinm V Polykarps Worte
im Briefe an die Philipiicr c. Vll (Lightfuols Ühers.

III 474) rd fu^fitvntov tov «mwpoü xeigea dcatliebe

Ho/icliniiL' auf das Potruscvancoliuni v. 10. - - S. 344f.

Ilenr.v Dradley, War Lindum eine colouia? Es
werdoi OrOnd« dagegen angelUbrt.

Beieaflinns- Veneidnil pkilnl. SehriftuL

Ärj ptische Urkunden aus dem Könipl. Museum
zu Berlin, Griechische Urkunden l-lll: Z^G.
44,7 S. 6it8.611. Nach diesem Vorbilde redet K.
Kalinka einem Corpus papyrorom Raioeri arcbiducia

Anstriae warm und dringend das Wort.
Analecta (i ra. . i, n-ia: DI.Z. 40 S. 1255.

Kurze Kritik der einzelnen Abhandlungen, am ein-

gehendsten der M. v. Kurnj-m» Cber den Hau dar
Kccitativpartieen der frriecli. Tragiker. E Mnofs

.Vpullouii Pcrsiaci iiuae graece exstant ed.

ilftberg. 2 voll.; li,v. ilet ii. </r.Vl(l893) S. 25)7.

Die schwierige, sorgfältig ausgefiührte Arbeit verdient

Anerkennung. Aug., äiieheL

Aristotles' Constitution of Athens by J. /•'. Sutcfi/n:

ZöG. 44, 7 S. 5;)7-(.0U. Muslerbaft. V. Tlninurr.

Ueno ist, K., et (Joelzer, H., Nouveau dictionuaire

latin-fran^ais: /^cr. 42 S. 219«223. Von giofter Sorg»

falt. /'>. p//«;«.

IJndge, A. K. W., Tiie niummy Cba])ters on
Egyptian luueral archaeolog}' : Üatr. 1983 S. 500.

Höelnt interessant und völlig erschöpfend.

Husnlt, G„ Griedii- hu (li'scliicbte. I. 2. Aufl.:

IH.Z. 40 S. 1261. Sehr wesenllicli«! Besserungen;

nur in wenigen Einzelheiten widerspricht •$. Brndc
Caesar, bellum Gallieum

,
Prä]iaration dazu von

F. und J. Ranke: Z>-(i. 44.7 S. 603. Kmpfebleiis-

wert. A. l'ola»cliek.

Cicerouis de imperio Cn. Pompei oratio, par
Ij. I^rutVhomme-. liar. 43 8. S28-224. Der Wert
liegt im kritischen Apparate. F.. Thomm.

Colligtiüii, M., llistuire de la sculptore grecqne.

1 : K, V. dfs , i. .,r. VI (1 893) S. XUIf. Ausgeadchnotea
Werk. Uirurd.

('ristofolini, C, ,\]»pnnti critici al testo ddlc
Trucbinic : BjtltW.AA S. 1377 f. Scharfsinnig, ent-

hält aber doch keine glückliche Emendation. N.
Weddern.

Gwiklinski, Einige Bemerkungen über die

Komposition des Sophokleiscbeu Philoktet: DLZ. 40
8.1254. A' .\f.uij'« widerspricht der von VecCttseir

vertretenen Auffas.sung der Emporossceae.

Darestc, llaussoullier et Th. Reinacb, Ro-
cueil dos inscriptious juridiijues grecques: Her. 42
8. 217-219. Seiner lobenden Anerkennung fllgt V.
Guiraud eine Aaxald kritisdior BomericnageB bei.
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Euelidis eloiiMnIa Arabiee et Latlne ed. 0 Bnt-
Inn, et /,. f/rlf;,y: <;<:ilA 21 S. S-.'^ S4>;. Von
uiisiliätzbarem Werte, auch für diu Werke des lleron,

des Prokkw «od des SimpHkios. H. Künnthfrp.

PIscIuT, C.Th., Uiifft-iirlmiiL-i ii auf ilt iii Gfljicto

der alten Lilndor- uml V.ilkrtkuii'k'. ]. De Uiiniuinis

licrijilo: /fp/,\V. 44 "S. 1384-1387. Aus^ozeidiiiet

durch ToUfttändige Beoutzang des .Materials und ein

hobes Mafs kritischer Umsicht. .1. //übler.

Frcjipel. Commodien, Arnobc, Lactaiice ;

LC. 41 8. 1476. Diese Editionen mitesen in vielen

nnd wesentlichen Tunkten Qbcrholt sein. C. W—n.
(iüliotto, l'crdiiianilii , Maiiiinlr ili sturia anlica

II. ürccia: Jtec. dea et. yr. V I (1693) S. 306. Mehrere
Einwendangen gegen Einselheiten macht Aap. Muhrl

Galciii Per^jamciii Scripta tninora. Recensucrunt
JouiiH. Murquardt^ Jwaiiut MüUer, Gto, Uelinreich.

Vol. III: 4t S. I475f. Kmpfeblenswert. P.

rieffrken .T.. Siimtntn .Irr (Iricclicn am Orabe:

Jicr 42 S. 2 1 ü f. Der Gogcustaiid konnte eingebon4lcr

behandelt werden. Afy.

(Siambelli, C, Tili Mudi Aristofdici e la dottrina

<!'Anlioco nel De finibiis: UphW. 44 S. Ver-

fdltrt einen verfebltcn Zweck. /'. W'iudlantl

.

üyiunasialbibliothek. 1. //n-l2&«iv, Geschichte

der altfrriecbifichen Kolonisation; 3. üiian, ßeogru-
jibi-^i ln- l"iir;i binmeii und Mdrchcn aus grioclii-icher Zeit;

3. Zifi/eler, Am Sicilien: ZUc/ir. f. tl. Gymn, 10
S. 625-629. 1 . W'ohl ab«>r das Interesse der Schaler
liinau«f?el(end. 2. Sehr hftl>'^f li izoschrieben. 8. WInl
frendiscn Beifall tindfii. 7'/,. />'.r/>r.

Hardcr-Pankstadt, (Jriecbische Fitmieiiiehrc u.

Syntax: Gj/mntuium 18 S. 651 •652. Im allgemeiuen
geschickt. Saefu^.

Ilanpt, C, Uvinskoinnienlar f. d. Schiileelir.

Buch XXI: Bph W. 44 S. 1389 f. Kann dem Lehrer
nicht dringend genug empfohlen werden. Füynrr.

Hollnnitb und C iMi a rd , Ijitcin. r'linnt.'s.burli

ftlr die 3. Kla^^e des Gymnasiums, 2. AutI,: /J*chr.

f. d. Gymn. 10 S. 603-60.5. Verdient unbcschrftokte

Anerkennung und warme I'.mpfeldun^' l>04-h< h.

Hermann, K Fr., Lehrbuiii lier Kriccliischon

Antiquitäten lirsp. \m II Hhimuci- und If. /Hilfii-

bfrger. I. Bd. Staatsaltertttiner von V. TIamter.
2. Abt.: BphW 44 8. 139513S9. WichtiRCs Naeh-
si blai'i'bin h, da», m lien den andern /ii-^anMii« iifa^^Misden

Werken iidi r athi iiiM-bi' Slaai«altcrtUuicr eiueu ehren-

Tollcii Platz r:ii/iit;i hnien berufen ist. Elnwlne Kontro-
verseu behandelt 7.. Cohn.

Herodotos, f d. Schulsifbr. erkl. von A'. .Mii.hi.

IM •!. Aull.: A'- /• des et. <;»•. VI (1893, S. 308.
Klar und genau, der frUher erscbleneueo Bünde wOrdig.
Aap. Midid

Ilerodotus für din Schulfjebr. von K. Ahicht.

4. Bd. Kudi VII. 4. Aull. 5. Bd. Buch VIII, IX. 4.
Autl. f her~-i('ht über den Dialekt und Einleitung des
Uoft 1. 4. AulL: ßph W. 44 S. 1380 f. Notiert von
J. Sittler.

Holnb, .1.. Sophokles;. IV. Elektra: ZöG. 44,1
8. 66 1 .

. 'Möchte Uerr ii. ducb endlich einmal die
Welt mit seinen Sophoktesstadien verscbonen.* H.
SL Sedlmayer.

TTolzinger, V., Ein Idyll des Maximns Planndes:

/^/.Z 40 S. 1 2.'')4, Krsle Aii^t'abe dieses Itukolisch«

(uMÜrliLs mit fzeiehrteiii Kommentar. /:,'. .Miinfg.

Iloraz' Oden und Kpoden, besondm für Primaner

bearbeitet von //. Menge'. Gyoittasinm 18 S. 649-651.

Dem Buche ist auch nicht der Scliattcn einer Bc-

rechti>.'ung zuzuerkennen. KukUt.

Jacobs, AeniUius, Tliasiaca: LC. 41 S. 1460 f.

Die üntorsuehung ist mit grofaer Umsicht u. Oewissen-

liaftiL'k-'it ^'ef^lhr1. .1. //.

Jüigny, Adrien, Histoire des ordres daiis l archi-

teeture: Ä'c. il «r. VI (1893) S. 311. Man
wir«l nicht alles billigen köuneu, aber die Gelehrsamkeit

des Verf. hochschätzen mOsscn. 7%. Itemarh.

KilliMcr, Kaphael, .Vusfitlirliche Grammatik der

griechischen Sprache. 3. AuH. ... von Fr. tilata:

LC. 41 S. 1474. BeMielinet einen entschiedenen

FortMhriti neuen die vorige Aufläse — <;•

I-ivyVI by //. M. Sl>i>l>.i»<ou: üphW. 44
S. I3s7.i3s;i. Der kritische Aidiang könnte weg-

bleiben. Empfehlenswert ist die Einleitung. Fügner.

lavins, Chrestomathie von J. GoUinif. ZfiG. 44, 7

S. ilii.'i-tiOs. ,-t. Srhiuidl bedauert, dafs .Iii' Sanimluna

nicht reichhaltiger ist, beanstandet auch die Art des

Druckes, erkennt aber im gansen die Arbeit an.

l.ivius, Hb. XXI-XXIII nf XXX ed. A ZiwjfTh,

bearb. von P ,\lhr,rl,t: Zö^V. 44, 7 S. 603-60.5.

Kin in jtädagngi.m li. r w 'w in wissenschaftlicher Hindcbt
vorzQglicbes Buch. A. SchtnidL

Mitteilungen aus den orientalischen Sftiiin-

hin Ken XI. Ausgrabungen in Sandscbirli I: Aead,
1119 S. 322 f. Inlialtsangabe von A. H. Suuee.

Paseal.O., Studia Philohigica: Bph W.44 S.1400.

blhaltsangabe von IT. />rtrkf.

Ueiehen berger, llauptregelii der griechischen

Syntax: Gi/muainHiH 18 S. 6S2-65S. Geschickt und

meistens Übersichtlich, ohne wesentlich Meucs zn

bieten. Baehof.

Iii» liter, P., Zur Dramaturgie des .\schyIos: /V.

Jahrb. 74, 2 8. 390-394. Stark bemängelt von O.

Ci-untte.

Sallnstins, hrsg. von .1 Sclieindhr, 2. Aufl.:

Z<>(j. 44,6 S. GOl-603. Die « rste .\utlai;i' war schon

eine tttcbtigo Lci^lung, die zweite bittit in jeder

Bosiebnng dnen erfreulichen Fortschritt. A. J'ol<uehek.

Schneider, Rnd , Legion und Phalanx: LC 41

8. 1468. Kurze Inlialtsangaln-.'

Scbolia Tcrcutiana coli. cd. disp. Fr. Srhlee:

BpAW.44 S. 1390 1392. HOchst dankenswert; die

.\rbeit erweist Umpfenbarhs alifiilliye« Urteil Uber diese

Scholien als unberechtigt. .1. Fimrl-,

Schulbilcher, I.atcinischc. I. De viris illustribus,

Lesebuch für IV, von //. AfüUer^ i. Aufl.; 2. Lese- nnd
Übnngsbttcher Ar die I.— 3. (österr.) Klasse von
Slrim^r und Srlirvulteri S. Elemeiitarbut b zur Gram^
matik von FUenät-S^ert , 5 Abt. für Sek., von

Hetndups: WmU Korr, S/B, 1. NAtslicb. Heiter.

2. Zu ^< hwlMrig. Crrof^. 8. So oieht brauchbar.

Scher iiiuun.

Schulze K, P., Iti itrage zur Erklärung «ler röni.

Elegiker: JJ/..Z. 40 S. 1254. 'Ein versUndnisvoUer

Ertdftrer, doeh nicht frei von QemdtaMikelt.* ÄL
RotUtein.
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Sophokles, Dio Mafli lioii von Tra<'hi>, üIhtm txt

on J. Oeri: Uph \V. 44 S. 1 379 f. Einzelne Bedeaken
gegen Einleitnng und Übenetzang. die durch mancbe
oriuiiii-llc AiifTassujig ond linnige Wendang Obermcbt,
criiebt Wecklein.

Vogel, F., Lebrbacb fllr den ersten Unlerridit

in der jrrierli. und rrttn. npsrhirlite: W'iuii Korr. i/6
S. 239-240. Die Vorzüiif Ub..-rwicpon. AV^Vtr.

Wclldon, .1. K. ('., Tlic Niromaclican ctliics of

Aristotle tranal. witb an analysis and critical notes:

ßpA W. 44 8. ISSif. Die übenettnng verdient nn-

dogesrliriinktes Ixtb. JA WdlHen.

Zafiörski, W., G. LacUias (polnisch): ZüCr. 44,7
S. 604 f. Der Arbeit mangelt Genauigkeit a. strenge

Mcthmlo. ///, A'/ '('r/.-/Vtr/-'.-.

Zii liiiski, Tli., Curae Tullianac; /irr 42 S. 224.

Knthiklt einielne gat« Bdtrlge zur TextkritilL £

Vemiehii« mi «neUen«i«r Mcber.

Niese, B., Gescbk-htc! der i]riechiKclim und »mkif'

tlouisehen Staaten wit der Scblacbt bei Chüronca.

I. (Handbflrher der aUen fleschlcbte I, 1). G(»tha,

F. A. I' ;-|
, \ M:' ff ]IK

Robert - Tornow, W., De <i/i/k/»i mcUisque apnd
vetcros significatione et aymbolica et mytbologica.

Iterlin, Weidmann. 182 8. 8. A 4.

Srlirailer, W.. Gesiliiclite der Friedrichs -Uni-

versiült zu HulU, Berlin, DOmmler. I. Vlii, 640 S.

II. V, fiSS 8. 8. 81. Geb. 86.

Semcnoff, A , Anti iiiitatts \nr\< imblici Cretm-
siiim. Pefeisbiu -. lü. ki r. V, XX, 121» .S. «4C 3,2<».

Scjip, S, J'yi i lifif Ixrlie Studien. I. Die philo-

sopbischo Uichtaug des Cornelius Oelsas. Em Kapitel

ans der Gesehtehte d. pyrritonitdi«! Krapra. II. tfnter»

suebun^'eii auf <lem Gebiete der Skepois. Freising,

Feilerer. 149 S. 8. JL 5.

Sieveking, II., Das Sfetiarfehfn des Altertans.

!,eii>zii!r, V.'it. 4^ ^, s. Jf 1,40.

Süiiiioklcs llb'l.ti.i, mit Killleitung und An-
merkungen v«»n ./. Ji'ii }"'!/ Wien, Heilder. I. Ein-

leitung und Text. iV, HO S. 8. II. Aumerkungen.
58 8. 8. A 1,40.

Sf eriibaeb. I.., Iiiioiiiulo'iiiiin T'arisiniitn ineditum.

Appendix Vaticana (S. A. aus 6ilzungsber. der Akad.
in Krakau). Krakau, Poln. Verlagsgeseliscb. 84 8.

8. .«3.

ANZEIGEN.

R. Gaertners Verlag, H. Heyielder, Berlin SW.

8o«li"ii i-t I rs. lii.'uen:

Lber die gesfenwttrtige Lage
de*

liöliereu Schulwesens in Preuben.
Von

Fron Dr. Frledrioh PavltMi.
r.-J Sfiten ST. S" o.i|4t Miirk.

S2:

Bekanntmftchnng.
WiMeBflebtftllclier Lehrer an der

KealM-hule in Qordünbnrg.
Kur tWi: iiiesim; Hcalsilntli' »inl fiii

vvi"Cii-ili.i!t H.lii'r l.t/lirer iiiit der Ile-

fiiliiiTiin!; zum l'nt.'rri'litr im l)>Mit-
•ii lii'U Mild in de r (i ! M Ii i I Ii t ij . sow ie

in ili'r IJi'iii^iou im Niliiiiiaiilie i^t-

iii.'lit.

( ii i'i<_'iieti' l!i'\verlM r « idicn ihre Mel-
dutiL'i ii lu llet l'rii(iiUL:-/'Miijni8»en und

jum überfe^eu itti Satdntfcl^

iif

»on

pn»f. 31. Prtti» »»b |]rof. Dr. |. fff^iiMim,
Ottrlc^Kin am a^L (SfmnallMi |h ttittfml

)ie<i X(i(cn.

,

eiiii'in .ir/tli<'lii'ti ' TiTiunillmitnrrngTiiiiwi

bis 16. OezemlMv UM
I

Iii i uns l iiiri ii iirn.

15
'

1 Ii- Aii-telluiiir ^oll am 1. April 1H<»4

ES«3IatT3i] iTfidir'Mi Dil* 1 ii> ii<t<'iukonnn*-n wird

j

muh Miitiralie ilc« (ii .ctze^^, bi'tr das
«1^ l)i'-n-ti'iiikiinimfii d-r l.elin.T an den
,

' uii-lif -i I iri: . ;. irlli !r 11 Imiit ffU

< (
, Neliuli'ii V 'in .'.i, .lull 1--'J'J. 4,'i,.'« iiljrt.

Die aiHu.irtiL^'fU l'ieusrialire werden
' f

j

nngertH t
.

". I 'i. Alij.ainmu' einer Lehr^

I , ;

pruitu 1 iIlt Wald virlaiuft.

^MlliJikiirv* d. 1. DeiOBber 1803.
Der Magistrat.

(Srftet Zeil.

IjMiMtct Dsn 3. fdpOMim.
OO eritcn gr. 8». Hart. 0,00 SRf.

;)ivcitcc Zeil.

IkatNtttt mm Ti, Bttt».

00 6(tt(n gt. 8*. Hart. 0,00 «f.

In K. W. Krlgen Teriag (AUM
Kriger) iu MaOf n. Wlnfeuf II
ist soeben endmacni und doreh jede
»ulide BuclihandluMg zu besielMO:

Dter «to BtaWrt*. ZnmKss
* Hell:

~ "

tax. 4k Teibesserte Anflage, Mit Naob-
weliang dar itwibilm Beii|lele, beeoffft
von W. I'nkel. Preis .Tsiark.

In In 11 1 lu-ll.'li Auflns*^
h \\ Kni-n « j:rin liijclie

.4- { Sur«) Ulrlirr tilr »rkulrii Hic^lvr sulUtiuiiiur

Mit einer Beilage der J. B. Metzler'schen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart.

K. Uaertners Verkg. iL Uejfelder, Berlin SW. llrock von Leonhard tUmion. Berlin BW.
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M. Ot*r«. Da ntas ThytLrtnamitt (Kfller von naurt-
Hu««») : 13*

V. Thnmspr, Auftfal^fii ciiifs kiinftit^ni erii'cliisclHH
Stanstrii litc-ü (K Zi. l i.ttli. ISHJ

K. Hi'Hrr. (^uibuff niicturilniM Artittitlfl«^ in rr |>ubliea
Atliiiniiniiiiura <K>nsrril><m<ln <! qua riition« tum« «it

(Si tineiüer) 180B
Fr. Hnltich, I>i« vntÄhli-ii'l>'ii Z<-ilI<irn>iMi I>pi I'ulybio«

{h. KallAntierg) 1888

A. Sobnltaii, S« conventibus civium Homunoram
[az^D UH
^ftttsSr. Fmim hUbnu OL ItollialdB) MB

]|.TnIlllOlo«roBls
AndTCMii) IHM

>Im(i9)K; Bnllettino «lellii rcimini^i'iimr arftiinloj;. >winiuiii<1«'

ili Rumn 2. — Nnf.iric •i. ixli April. !{ vii" ni-
rhw>t<>Ki<|n*>. Juli Aucnxt IMH. ~ ilitti'ihniixi ii 'i. * Kais.
KoutBctien .\rrli)i<il<i(;. ln«tit«tg. K<>ni. Abt. iinni.' V 1112.
— H»\no lif« i tuili'n KnH'qiir« 22. — Athnniu nin MVx 1447.
— .\rn(li'rny iliSi. — IWrliix-r philolog. \Vii< hi nm.-lir. 48. 47.

HtMfnMiOM' VTtatelmu

JWtalaiw: Aa«d. Om iiuor. et beUan-lettnit. U.JiiU—aQ.Au«. UU
Uli

um
Uli

Die Herren Verfasser toh Prograniineii, Dissertationen und sonstigen OelcgeiiheitndurUten werden gebeten,

Uezenaionaaieiiiplmi« anB-Omettaerft VerlikgsliiicbbMidlniiK, BerlinSW., 8«hfineberff«rBCT. 26, eiiuaiidennwollen

ud äaaägim.

UdMl Clmr«, De rebus Thyatlrenorom oomnen-
tatio cpisraphica. Thrsim proponcbat facullati

littoninini Pariüieiisi ud «locton« gradum pronio-

vendiu M. C. Paria, 189S. 115 S. gr. 8.

Kine Doktordissertatioo, aber keineswegp die

Krstlingsarbt'it ile.s Verfo-ssers. M. ('lere war vor

Jahreu Mitglied der französiscbeu Schule voo

Athen nod hat duM Zeit ni einer Reihe von

ForsoliuiigsreiseD beontzt, wie die Jahrgruige

IH.Sj — 188(> de« BulleHn do corres|)oiul;uicc

hellenique bekuudeu. Kr hat am Tempel der

MuniMben Heis Änagnboogeo geaadit und Ober

die Ruinen von Ägä iu der Aolis Nachrichteu

gegeben, welche frt'ilich bald nachher durch die

genauere Erforschung der Stätte durcii ßolm und

Sehnehhardt weit flborholt wurden (II. Br^nznngs-
heft des .Tahrhuchs des InsHtuts); aas Njsa ver-

öifeutlichte er ein litterarisrli interpssantos Dekret

und sein Besuch der Ijdiücheu Stadt Thyateira,

jebst AUoMr, an der StraTie von Sardes nach
I'crr^ainoii im .T. 188'2 bedeutet eine wesentliche

lioreicheruug des von dort bokaunten insrhrift-

Hchea Materials. Er hat seine dortigen Funde
im BaUetin Bd. X, 1886. S. 398—428 vertfient-

licht. Nachdem nntenlesseu doreh andere Reisende,

namentlich Fontrier, Kadet und Lecliat ncne In-

schriften in reicher FöUe binzugekouimen sind,

kehrt dw Verf. df Jahre naeh seinem Beenebo
des Qriea m dem ihm TertraateB Gegenstände

nnrOok und giebt uns eine anf den Inschriften

beruhende Monographie 8ber Thyateira.*)

l):is (iiH'Uenmaterial ist übersichtlich am
Schliidiie zuhamniüiigeät«llt; ein Litteraturverzeich-

nis nnd eme Liste der Inschriften, welche im Text

nur nach den laufenden Nummern dieser Liste

citiert worden, erleichtern im Verein mit dem
Namcu- und Sachregister die Übersicht. Noch
bequemer wäre es freilich flbr die Benntanng, die

liü^chriften simtlioh in Mianskelo abgetlrurkt zu

finden, etwa wie iu Lii<1crs Dionysischen 'i'ecliniten

odiT Foacaiis Associatious religieusesj doih liütte

das natärUeh den Umftog des Buches erheblieh

vergrufsert. Die Zahl der Steine, die im Corpus

Inscriptionuni Graecarum 36 betrug, ist auf 112

angewachseu. Wer die Schwierigkeiten keuut,

töA «US der weitverswmgteQ Litteratur Ober den

Tnschriftbcstaiul irgend einer Stadt des griechi-

schen Oateus zu orientieren, wird daher das Er-

scheinen solcher Kusammeufasseuder Arbeiten, wie

die Torliegande Sehrift oder die Bücher von Pridik

über Keos, von Gabler über Erythrä mit Freuden

begrüfsen, als Vorarbeiten für die so dringend

notwendigen, for Eleinasieu ja auch von den

Osteneiehem sa eihofienden neuen Jneehrift-

*) Soebeu erfahre ich &m der Bibliographie des Jalir>

bndifl <» efaer wsttsnn Solnifl dsssclbea Verf. «ber die

attischen HeU)ken (Band 0^1 der bibliotlitMjnc iIcs <-< nies

frau^ises). Dies an Stelle der vita — ilii^ bvi uii.i liintur

den DissertatiniiBa sn stehea fBugt,
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Corpora. 'I'liyatcira li;it freilich nio eine st'lli-

stämlige hvrvurragcu(ie lloUe gespielt. Es wair

kein großartiger Hemeliersite, sondern eine

lydischc fjandstadt, spUter eine innke<loiiiscIie

Militürkolonie. und <i<'l;in'^h' in !i-r röiiii.sclu'n

Kaiävrzeit zu eiuer iiiclit uubetrüchtliclieu Blüte.

Pär die Kirebengeiehichte bat der PImtE «ne
gewisse Bedeutaug (hircli seine altchristliche

Kirche, eine der sieben der Apokalypse; dieser

L'mstiiud biUlete auch den Hauptaoziehnugspuukt

fBr die ersten enrofMiaehen Reiienden, von denen

Verf. im Vorwort spricht (S. 1—3). Dafa die

Stadt schon in vorhellenischer Zeit existiert hat.

folgert C. aus zwei nralteu Mouiuaeuteu, wie

sneh der Name Ijdiaeh sei (Kap. I, 8. 5—10).

Iiu Tl. Kiiiiitel wird die ' Irüudnng der tnakedoui-

scheu Militiirkoloiiie lirliuinlelt. von der sich eine

ganze Auzulil von iSpureu erhalten haben: der

Grabetein eines HkittMp; der* nudndotiische Ka^

leudor, eine Weiliuii<r «ler fjytiiinf mA tfv^ncSnr»

tü^' *V (')va^^^^wl^ MiixK)<'nt.)v an Sclenkos, ver-

mutlich den ersten. Denielbe besalk Lydien nur

in den wenigen Monaten zwiseben der Sehlaeht

TOn Kompedion nud seinem Tode im J. 287; da-

hin wird also nnch diese Gründling; gesetzt (S. 11

l>is IG). Nun kommt €. auf die Lage der Stadt

(die Karte von Badet und Fontrier befindet eich

übrigens im XI., nicht, wie gedruckt, im \. üutid

des Bulletin) und ihre Baudenkmäler, fiir die die

luüchrifteD eine bcsunders hohe Wichtigkeit haben.

Wir erfahren ron StraAeo, von Waaaerleitoi^n,

Ton einem Kaufmarkt und vom Amtälokal der

Gernsia (oi'xor ^nrtiXixov rov r^g yfQovalag) und

des Katvs (Bulletin XL 473, No. 45, Z. •>. Ii

mab ea wobl heifseo — iwnpta, iiey]fl7n]^[ra]-

t^eavftt tfißöXov [die römischen rostra nach C]
T^c X(>|rf l-iffTTifo fiovXtjc: die Abschrift von Badet

hat an der fraglichen 8teUe E TE 1 1 1 ferner

von mebreren (5?) Gymnasien, Badem nnd einer

fanndertaiiuligen Halle, welche mit 2.') Eroten ge-

schmückt war. Dies führt zu deu Götterliildern

und Tempeln, vor allem dem des l'^'riumas

(Kftp. III, 8. 17—24). Anf diesen beeonden

intoreflsanten Teil folgt eine Bebaqdlnng der

rOmischen Magistrale, die auf Steinen von Thya-

teira vorkummen — darunter ist auch der Histo-

riker Marins Maximna als Prokonsol S. 86 f. —
(Kap. IV, S. Jj—41); darauf im V. Kap. (8. irl

Iiis 57) eine Darstellung der \'ei-fnHHunp. natürlich

vorwiegend in der Kaiscrzeit. Uas Material liegt

bier in reiohlieber FBlIe vor; verständlich wird

vieles erst dureh Vergleiche mit anderen Städten

des griechischeu Oäteus, au deneu es Verf. auch

nicht fehlen lälst. Etwas Eigenartiges findet sich

ira Kultus (VI. Kap., S. 68—80) der Schutzgott

der Stadt Tjrimnas, später mit Apollon und Helios

verschmolzen. Seine Heimat sucht Verf. mit

! Foucart in Lydien, ohne «^rcifbiiren Anhalt; Boekh

erklärte ihn für deu Heros der makedonischen

Militaikolonie, und der Name ist in der Tbat in

Epirus zu Hau.se, von wo er in die makedonische

Anagraphe und zu deu Thessakrn kam, die ja

auch Epiroten waren (A. v. Gutschmid, Kleine

Scbriften, IT, 68 ff.); lydiaeh wird dagegen die

''/^Tfjuic IJo^Httjt'Tj sein, eine der vielen lokalen

Gestaltungen der kleinasiatischen Ootternnitter.

Mit dem Kult bängeu die Agoue aufs engste zu-

sammen; der des Tyrimnaa wnrde spiter mit dem
Kuiscrknlte verbunden (Kap. VIT, S. 81- SSV Tu

den beiden letzten Abschnitten (Kap. VIII und

IX, S. 8G-Uj, yti— 103) spricht C. von privaten

Vereinigungen der Bürgersebafk nnd von den

IIonoratioreDgeschlcchtem, »dem Amr-adel der

Stadt. Sehr reirli ist unsere Kunde von den

Züuftcu: wir erfahren von deu untoxonot, xt^fitt^,

Xolntg jijciXxotvmt, ßiii<Ut^ nnd O)rvv»roi||uoi, jUiwf-

Qioi, Xtvofffyot, ifiauvöfiftvi und vor allem den

ßatffTg, deren Ktmstfertigkeit die noqif vQÖTtuih^

der Apostelgeschichte (XVI, 14) bezeugt, wie sie

sieh aneh bis vor knrxem dort erhalten bat; erst

unsere Zeit bat den zweifelbafkan Rohm, ihr iu

den Anilinfarben eine leider nur SU geföbrlicbe

Gegoerschaft bereitet zu haben.

Der Verfiuser sehlieftt leioe, fOr die politiaohe

und Kulturgeschichte gleieh förderliche Arbeit

mit einem Wort Tli. Momraseus über den anfser-

ordeutlicben Rückgang der elust so hohen Kultur

Kieinasiens seit der rdmiaeben Kuaenteit — den

nUtO 0nt voll und ganz erwägen müsse, um der

immer noch nicht genügend gewürdigten Heichs-

verwaltuug selbst sogenannter schlechter Kaiser

gereeht so werden. Das ist sehr wahr. Wir
bedürfen aber für diese Zeit noch vieler der-

artiger .Arbeiten, und vor allen Dingen auch einer

groiseu zusauuueufaäsendeu. üb sich freilich schou

jetat jemand findet, der den Hnt hat, nach der

genialen Skizze, die Mommseu im V. Bande

seiner Geschichte gegeben hat, eine Kultur-

geschichte Kieinasiens iu der Kaiserzeit zu schrei-

ben, ist fraglieb; hat doch die Erforschang des

Landes, wenn man die im Roden ruhenden Sflilitn

mit den liercits gehobenen vergleicht, kaum erst

begouueu. Dos meiste ist noch zu thun übrig;

irfinsehen wir dämm dem Verf. Us Dank flbr

seiue Arbeit, dafs auch er nochmals dazu berufen

werde, an dem Wettstreit der Gelehrten aller
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Länder um die Erkundung dieses »och immer

dimkleu Brdteilg in erfolgreicher Weise teilzu-

ncUuieu.

Berlin. V. Eiller QMitiüiC«B.

Victor Thumser, Anfgiilnn eines k(liiftii;cn

griechischen Staatsrechtos. Somlerabdruck

$m dem Jibresberieht dea k. k. Oymiiadams Wien

IX, 1893. 13 S.

Die Erkeimtiiiji. ilals das griechische Recht ein

einheitliches, gcächloäseues (Juuze gewesen it<t, dul's

es ein gemeingrieeliiBelies Redit g^beo laat,

liricht sich in unseren Tagen mehr nnd mehr

Bahn. freiUch zunäclist ein pcmeingriechisches Pri-

vatjrecht. Denn dals das uf'i'eutlicho Recht der

grieehieehen Repablik«tt weit daron «ntfemt war,

einlu'itlicli zu win, das zeigt sdion ein Blick uuf

dos Verzeichnis von griechischen l'rilskripten am

Schlüsse von Swobodas Griechischen Volksbe-

MhlOMaa. Wraa trotodeni nnDmehr dann ge-

dacht werden kann, das griechische Staatsrecht

in «einen GnmdHÜtzen wiederherzustellen, so ge-

bührt dem Neubearbeiter von C. F. Hermanns

StaatMltertanern ein nieht geringe» Verdienst

daran. E» ist dämm sehr interessant, iu dem

vorliegenden Programme Victor Thumsers An-

sichten über die Anfgnben eines künftigen griechi-

lehen Staatsrechts an hören.

Die besondere Schwierigkeit der Aufgabe, ein

griechiHehes Staatsrecht zu selireiben, liegt, wie

schon augedeutet, iu der überaus grofseu Mannig-

faltigkeit des griediischsD Staatslebens, wie en

die Abgeschlossenheit der grieehiselicn Stäätclicn.

ihr krankhafter Isolierungsdrang, veraulafst durch

die Verschiedenheit des Charakters der einzelnen

SttnwM mit n«h bringen mnlUe. Han mnA dn-

hor Terfahren, wie es Aristoteles gelehrt hat, oh

miisfen TTohrfTat geschrieben werden, oder, wie

Thumser es ausdrückt (.S. 4), ein statitiisober

Teil mnfs Toransgcsebiokt werden. Jede einzelne

Veiftssang mnfs aus sich selbst erklärt werden,

wenn sie niiinlich, fügt Ref. hinzu, nachweislich

aus ältester Zeit stammt, nnd nicht der Entlehnung

ans der Mntterstadt, Baehtsbewidmung a. s. w.

ihre Entstehung verdankt. Hierbei gilt es nach

dem Vorbilde von Aristoteles noi. 'Aihiy. und

Mommseub Eiuleiiuugen im C. J. L L den Gang

der Safiwren nnd inneren Geschichte jedes ein-

zelneu Staatswesens gebührend zu l»crüeksichtigen,

also, wenn möglich, in jedem einzelnen Falle eine

kurze Verfassuugsgeschichte so sdurmben,

ans der allein der so häufige Wandel in d« Be-

deninng der politischen Einrichtungen von eiu

und demsell)en Staate erklärt werden kaim. Die

weitere Ausführung dieser Gedanken giebt der

Herr Verfasser auf 8. 4 ff.

Theoretisch klingt dies nun alles ganz schSu

und macht >ii-li auch vortrefflich, wenn die Quellen

reichlich Üielseu. Aber diese versagen oft. Aach

f&t diesen Fall weist Thumser S. 7ff. den rich-

tigen Wog. Das Mittel, um die oft zusammen-

hangslosen Details zu einem möglichst klaren und

lebendigen Bilde zu vereinigen, wird sehr oft die

Analogie seb. Schon die blofse Statistik wird

xdgen, dafs gewisse Anschauungen nnd Einrioh-

ttingm allein den Demokratieen. andere nur den

Aristokratieeu eigen sind, während audererseitvs

auch die einander eutgegengesetsten Verfossungs-

fonnen gerne iusanie Züge haben. Bei.««piele für

l>eiilc> S. 7— S, !}— 10. So jimli ii wir die Kieh-

tungeu, wo die Aualogieeu zu suchen sind, so er-

giebt rieh aber auch Ton selbst, dals ?on der

Aufstellung eines Systems für jede einzelne Ver*

fa.s^ung nicht die Rede sein kann, dals aber aller-

dings aus der zusammenfassenden Betrachtung der

vielen oder allen Staaten gemeinsamen Eigentum*

lichkeiten sich Grundzüge für ein gemeingrieehl-

sclics Staatsrechts>ystem gewinnen lassen. Ue-

merkenswert erscheint in diesem ersten Teile

noch, WHS Thnmser auf S. 5 fiber die dem
griechischen Staat-^^rcchte mangelnde Konsequenz
ansfiilirt. .Nur darf man in iHener Krkonntnis

nicht zu weit geheu. Dies thut nach Ausieht des

Ref. der Herr Verfasser, wenn er als seine Mei-

nung ausspricht, dafs nicht einmal die Kompe-

tenzen der einzelnen Verwaltungskörper nnd Ue-

umteu streng gesondert gewesen seien. L ud doch

ist es griechische Eigenart, wie nnsShHge In-

.

Schriften beweisen, durch bis in das Kleinst«

gehende Einzolbetitimmungen die Fora bekannt

zu geben, vor die jede einzelne Recht»übertretuug

gebdrtl

Aus diesem statistischen Teil gilt es nun die

Schlüsse zu ziehen. 'Die Logik des Hechtes mnfs

die ordnenden Gedanken schaffen für die Stuff-

massen der ÄntiquitSten.* Gruppen weiden rieh da

von selbst bilden, aber nicht nach aofsanilGcsichts-

pnnkten, N'erfassungsforinen, Stammesrerscliicdeu-

heiten u. s. w.; sondern hier ist nun die zweite,

weit schwierigere Aufgabe zu Ideen 03. 10 ff-X durch

vergleichende Betrachtung rinen einheitlichen Ge-

sichtspunkt zu finden, von dem ans sich die so

mannigfachen griochischeu btaat^iformen betrachten

nnd die ihnen sn Grunde liegenden Staatsrecht-

liehen Ideen finden lassen. Hier spricht es Thumser

als seine Obeneugung aus (8. 12), dafs für die

•
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Zeit der 8elb>tftiKKgkMt der grieehisehen Staaten

eb aolcher einheitlicher OesiehiqMiiikt niebt ge-

wonnen werden küniic, weil, wonn man deuio-

kratiscbe und aristokrnti»chc Institutionea ver-

gleichen woUte, dies m vrerttoeen phnoeopliiielieii

Äbstruktiouen führen wenle, die litis von den

lilecii, welche das Staatslelieii der einzelnen grie-

cliiücheu üemeinwesen iu WaiirUeit beseelten und

wdter entwiekelten, vOlKg ablenlcen wfirden.

In der Beantwortung dieser Fragen liegt aller-

dings <l!.' grölsto Schwierigkeit, aber ancli der

^:>chwerpuukt des griechischen Staatsroclits. Ref.

gesteht, daft in diesem Ptankie die hier nieht

immer leicht Terstündlichen Andentnngeu des Yer-

fasscrs fiir ihn nieht überv-eugend gewesen sind.

Doch würde eine Erörterung dieser iJiuge weit

Bber den Rahmen dieser Änseige hinansAbren.

Heraerkt sei nur, dafa es hier eben erst gilt, die reoht-

lichen Gesichtspunkte zu finden, nach denen eine

äysteiautisieraug erfolgen kann. Man vergleiche

hienn das neueste Werk von U. von Wilamo»
witz-Moelleudorff, Aristoteles und Athen, Ber»

lin 1893. in dem sich an vielen Stellen Anregnngen

der fruchtbarsten Art gerade für die Bchaudlnug

des grieehiaehen Staatsreehto finden. Ref. greift

als Beweis nnr einige Einzelheiten ohne Ordnung

henius. Du Lrüt zuinieii.sl Itegrifflich zu son-

dern, welche Ämter durch die venschiedeneu not-

wendigen Kreise jeder Siaaisverwaltnng gefordert

werden. — Da gilt es weiter aosznffihren, dafs der

Unterschied zwischen Verfassung und <!esetzen

allen griechischen Staaten wohlbekannt gewesen

ist. — Weiter ist von grölster allgemeiner Staats»

rechtlicher Bedeutung die /JorAij. 'Nicht nur in

Athen oder den hellciiischen Dcmokratieeu, son-

dern in ziemlich allen Staaten heilst später die

eigentHch legierende Behörde Rat, ^fMp: r. Wi-
kmowity. a. a. 0. I 90, anf dessen weitere Aus-

führungen Kef. vorweist. — üentiliciseh war die

Gnindlage fast aller griechischen Staaten. Daran«

entwiekelt sich dann die Ffille von Einselgeinein-

den. Daher die wichtige ^tiuttsroehtliche Frage,

welche Ciren/e den Kiuzelgemeinden f&rihre Selhst-

-rerwaltuug gezogen war. — Ref. fohit alles dies

nur an, nm die Schwierigkeit and Vielseitigkint

der Aufgabe hervortreten zu lassen. 'Gab es doch

bei den Hellenen für die Kompetenz des Souveräns

'keine Geset«e; die rechtlichen Gedanken, die alles

behemehten, wsren nie nnd nirgends kodifiriert.*

l'n^ere Kenntnis des grieehischcn Rechtes roieht

aber heute weit über die Zeiten der >Selbständig-

keit der grieehisehen Gemeinden hinaus. Thumser
betont deshalb mit Recht (S. II), dafs mit dem '

AnfhBren der grieehisehen Freiheit ond «war
|

schon vom Regime der makedonischen HwTSChall
^

an das grieoliische Staatsrecht sich wesentlich

geändert habe und zwar infolge des nivelliereudeu

Einflnsses, den der Druck von anAen notwendig
auf die griechischen Staaten ausüben ninfste. .letzt

kam die Zeit der Vereinigung selbständiger Staatoii-

gebilde zu einem gröfseren ganzen, deren \\ ichtig-

keit (8r die staatsreehtltehen Oedanken der Hetr
Verfasser richtig erkennt. Um 80 mehr ermifit
freilich Ref. vorher eine auch nur audeutuuf^veeise

Würdigung der Bedeutung des attischen lieiche»

Ar diese Dinge.

Allerdings giebt Thumser hier nnr Andentnn-
|

gen. die deshalb besouder» kurz ausgefallen zn sein

scheinen, weil er der Ansicht ist, dai's bei der

Darstellnng des griechischen Staatsreehtea rw <

allrai die BlStexeit Griechenlands zu berücksich-

tigen sei. Xun liabeu wir aber gerade üb»'r die

staatärechtlicben Verhältnisse späterer Zeiten iu den '

letaten Jahren viel gelemt, nnd Ref. ist der An-
,

sieht, dafs, wo man nur immer einen eigentQm-

Hchen Zug dos grifchischen Staatsrechtes nach- I

weisen kann, man ihu aufuehiueu mufs zur Ver-
|

vollstandiguDg des BOdes; denn *die Yerfolgnn^

der rechtlichen Ucdankcn wird von der Eiusicht
|

in das spätere Staat.-rt't hi aus jii'wil's lunh umnv-her

erhellen* (v.Wilamowitz.). Ks wird also eine weitere '

wesentliehe Anfjg^he einen griechisdien StMte-
|

rechtes sein müssen, die staatsrechtlichen Gedanken
|

iu ihrer geschichtlichen Entwicklung, so weit dies
l

möglich, bis zum Ende ta verfolgen, d. b. zu
'

xeigen, wie dnrdi die mehr nnd mehr fiMtsdum* '

teude Ansgleiehnng der Lokalstatnten, welche be- :

sonders begünstigt wird durch das Bünde-Wesen, '

das Personalitätsprinzip, wie Mitteis es ausdrückt,

an%eht m dem ins gentinm, wie die Miger sweier

Staaten nicht mehr anf Grund besonderer Sym-

bolicvcrträge ihr Recht bekommen, sondeni auf

Grund des ins gentium. Denn gerade die Dar-

stellnng dieses Tersehmelsong^roiesns istfibrdie

mangelhafte Konsequenz des griechischen Rechtes, i

die der Herr Yei^sser öfters betont, äoisent
|

bezeichnend. 1

Bemerkt mag noch werden, daft Thmnser, wie
]

er selbst S. 13 angiebt, zur Begründung uml Vcr-
i

anschaulichung seiner .Ausführungen die Beispiele
|

nur allgemein bekannten Thatsaohen entnommen
I

hat, dafs es also hier nidit in seiner Absidit Isg, I

irgend welche neue Details zn erschlicrscn.

Es lehrt aber auch diese wohldurchdachte

Schrift, der Ref., wie er gern gesteht, vielseitig«

' Anregung verdankt, wie vielerlei VorariiettMi
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immer noch za erledigen sind, ebe au die Er-

reicbnng des Zieles, dem ne soitrebt, gedacht

werden kann.

Bothattbnrg, O.-L. Erieh Zlabwth.

Kartin Heller, Qnibus auctoribns Aristoteles
in re publica Atlicnicnsiuni i'oiiscribcnda et

qua ratioue usas sit. Diwertatig iuaugnralis.

BeroKni 189S. Majrer A H«Iler. 57 8. 8".

A 1,50.

Eiiu» inotlioilisclic l'iitcrsuchuiig. Sie t-rweist,

dals Aristoteles in den eiuzelueu Partieeu «eiueü

W«kee — M wird mir der erste Teil dendbeu
behandelt — die Historiker Horodot (vgl Diele,

Hermes 22, 430), Thnkydides, Xi iinplion lienutzt

liat, z. T. fast wiirtlicb, nur kürzend, daneben

ftber die Atthidogr»pheu, wie Klitodem, vor alleui

Androtiou, dem er auch die Volksbescblüsse ent-

lehnte, dals weiter die (iedielite Solons. Sehriften

wie die eiuea Kritiaa (Üümuiler, Hermes 27, 260),

Isokrates nnd Platon (Reil, Die Soloo. Terf.

Heriin 1892) herangezogen sind. Diesen Stoff

disponierte Aristoteles mit freiem piiilosopliisclieu

Urteil, ohne der Geschichte Uewalt auzutbun.

wenn schoo aneh er dem Irrtum unterworfen

war. Der Verfttsser setet den aristoteiischeti Ur-

spmog des 'Stiiiitswesens der Atliciicr' voraus.

Dieser ergebt sich ihm dann aus der geschilderten

Art des Arbeitern. Einzelheiten bleiben bestritten,

wie das bei der Mangelhaftigkeit unserer Kenntnis

der griechi-sclien liittoratur, die Aristoteles vor

sich hatte, notwendig ist. So nimmt U. Koehler,

SitsangsbMr. der Kgl. preafs. Akad. d. Wiss. 1892,

'A'M) Stesimbrotos stjitt des Kritias als Quelle der

Xaehrichteu über Tlieini-^tokles an, wie Koehler

überhaupt eine abweichende Aoftassung ül>er die

Qaellenbemitsang im ^StMtswesen* hat, die ge-

würdigt werden mnls.

Kottbns. Sehneidsr.

Vriedrieb Bnttseb, Die erzftblemlcn Zoitformon
bei Pol yb ins. I'iii 15fitra^' zur Syntax licr gcniein-

griecbigcbcn Sprache. Dritte Abbaiidlang. Abb.
der pbilol.-histor. Klasse der Kttnigl. fiüohslschcn

Gesollscliafl .ler Wissensdiaften. XIV S. I 100.

LeiiiziL', Ilir/cl. 189.S. :<,60 (Über die ersten

b.-idi'ii AbluiiHllunfien ver^'l. Woebcnscbr. f. klass.

Phüul. löi>l Sp. 1387-1391 u. 1892 Sp. 1109—
1111.)

Vorliegende Abhandlung bringt den fichlnfs

einer grammatischen Untersuchung, die in ihrer

(Irüinllicbkeit olino FJeispicl ist. Es hmulelt sieh

noch um den W echsel zwischen Imperfektum und

Aorist, tun das erriUilende Msens nnd dM

1394

Plusquamperfektum. Zunächst bemerkt Verfasser,

dafs Polybios, wenn er aneh in der fmen und

lebendigen Gestaltung des modalen .Vusdnickes

weit hinter den Attikeni zuriickgehli<'lieii ist. in

der Beherrschung der Zeitformen ihnen ebenbürtig

cor Seite steht. Diese Bemerkung ist rieheriieh

richtig, md wir haben damit in dieser Abhandlung

auch einen wertvollen Beitrug zur attischen Syntax.

In den ersten beiden Kapiteln zeigt er, bevor er

anf die EKnselheiten eingeht, an einigen Beispiel«!

in ausfnhrlieher Weise, wie der Schriftsteller

darauf gekommen ist, einen Wechsel im Tempus

eintreten zu lassen; besonders lehrreich sind

damatar III 110 ff., die Sohlaeht bei CannS, und

I 40, IfateHns Qn>1 tlasdrubiil bei Panormns.

Scliildernngen in der Schlaelitbeschreibnng im

Imperfektum werden durch ubschliel'seude und

snmmarisehe Beriehte im Aorist abgelSst, die

Offensive des Hasdnibal wird durch den Aorist

ge<jeben, die l)ef( ii?ivr ilcs Metoll'is tneist durch

das Imperfektum. Daun werden im einzelneu die

Tempora naeh ihrer Verbindung dureh wrf, t»—
xai (von zwei zn-^iiinnieiigeliörigen Handlungen

zieht sich die eine länger hin, wälireml die andere

sich rasch vollzieht und zugleich den Abschluls

der Aktion bildet), ft4if—&4, fdv—rtft^v, nJlfyoAix

(tXXi't, di ohne T<n«n8gehendes ftii^, odiM* dXlet

{xai).

Dos erzählende Priiscus steht bekanntlich für

Imperfektum und Aorist; H. nntenneht sich onn

der Mühe, in jedem einzelnen Falle nacbznweisen.

für welches Tempus das Präsens eingetreten ist.

Daran knüpft er einige feine Uemcrkungen. Diese

Zmtform steht nirgends m demselben Absohnitte

gehäuft. Gern stellt sie. inn den Leser in eine

Situatiou gleichwie in eine neue Scene eines

Dramas eiuzufülu-eu; es wird also ein deutlich

sich abhebender Abschnitt der Erdhlung in leb-

hafter Form eingeleitet. Da cnillicli, wie schon

gesagt, dieses Priiseas für luipertektnm und Aortst

stehen kaue, wird ee auch gebraucht, um den

Übergang too dem einen Tempus sum andern xu

vermitteln. Weitaus am häufigsten verwenilet es

Polybios im ersten Uuche, schon viel .seltener iu

den nächsten rier BBdiem, noch seltener hat er

es, wie es scheint, in den übrigen gebraucht.

Einzelne Komien müssen hier auf Rechnung des

Epitomators gesetzt werden; so XXI 3, ö nQoa-

dix»tm nnd X 49, II itvf^afpe».

Auch im Gebrauch des Plusquamperfektums

limlct sieh bei Polybios kein wesentlicher Unter-

schied von den früheren Uistorikeru, nur scheint

er das Fartieipinm des Ferfektnms Uhifiger rer-

20. Dezember. WOCHKNSCHRIFT FI'U KLASSLSCHE PHILOLOGIE. 1803. No. 5L
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weadet zu haben, woraus H. wohl mit Recht auf

ein alln^UebM Vordringien de« Plusquaraperfek-

tnma im Nebensätze aaf Ko^^ten des Aoristes

schlielkt. Zusetzen nioolitc ich. «hifs auch hier

wie bai deu früheren Hiätorikeru im temporaleu

NebeuMtn dieMS Tempos gewOhDltofa einem In-

transitivum oder einem PasriTom Mgehorh Rci

Polybioä kenne ich sogar nur ein Reissitii'l. <his

sich dieser Regel nicht fiigt, IV 28, 3 {inti—
tif dfXl^t cUif^), und aneh hier our aeheinbar;

deno hier hat imt knusnie Bedeutung nnd die

Phrase kommt einem lutrausitivum ziemlich nahe.

In betreff des sjUabischen Augments im i'lu^-

qnamperfektam stdit ei ebenso wie bei den

Attikern: hei einfachen A'^erben fehlt es nur aus-

nahmsweise (dreimal), bei zusammengesetzten nicht

selten (mehr als Kwanzigmal). Hierbei bedarf die

Bemerknag Aber Herodoi, er habe naeh Ausweis

der besten Handschriften das Augment etwa

ebenso häufig weggelai^sen als Polybios, der He-

ricbtignng. Bei einfachen Verben fehlt es bei

Herodot nnr einmal, bei snsammeogesetiton in

allen Haudsoliriften vier- o.ler fünfmal; dazu

kommen nur noch wenige Stellen, an denen die

besseren Haudächrifiten das Augment w^lassen.

Dies Yerhiltnis bat mieh bestimmt, im Herodot

iln-< Aiii^inent ühorMll /.n/ii-ctzeii. iln beim Kom-
positum ein Irrtum der £;chreiber leichter mög-
Ucb war. Bei Poljrbios freilich steht die Sache

anders.

Berlin. H. AOleabsrc.

Adolf Schalten, De convoiitibus civium Uoina-
nornm, sive de rebus publicis civinm Ku-
mnnnrnm mcdiis inter municipium etcolle-
giuni. gr. 8. 132 S. Berlin, Weidmano. 1892. 4

Es ist nicht ganz leicht, sich durch diese

Schrift InnddnfaiaaibMteo. Nirgend findet man
eine orientierende Teilüberschrift, und auch von

Al>sätzen ist ein so sparsamer Gebrauch gemarht,

dafs sie zuweilen fehlen, wo etwas wcHeutlich

Nenes beginnt. Nahe zosammengehftrige Dinge

finden wir au weit :uisi>iiiuiirler lio^fimleu Stellen

besprochen. Die zahlreich angewaudtcu i.ü'dauken-

striobe, Verweisungen und die am Eude beigefügte

Inhaltsangabe bieten keinen viUligen Enats f&r die

ni;iiij^elii(li' l^bersichtlichkcit. Ihre Stiirkc hat die

Arbeit in der Masse des bewältigten Materialn und

der sorgsamen Dnrcharbeituug der Einselheiten.

Den conveutns civinm Romnnorum erklart Sch.

im ^ve^••lltli(•hl•ll als ein feste.s Gemeinwesen römi-

scher Bürger verschiedener lierutiiklasseu, die am
Wohn<Krt nieht ihn reditHeha Hflimat haben

(S. 101). Ihm fehlt die fentc gesetzliohe Grund-

lage des monieipionif doeh ist er keine blofte

geschäftliche Vereinigung, wie die societss. Dar

Verf. vfrfolirt den Gebrauch iles Wortes convonttis

bei deu bcliriftstelleni, besonders bei Cicero und

CBsar nnd sondert den Bfirgerkonvent im Wider-

spruch mit Mommsen und weit schärfer als

Kornemann (De civibus Komauis in proviuciis

imperii cuuüiätentibus) völlig von deu couveutuä

inridid.

Es folgt die Aufsählnng der nachweisbaren

Konvi üto, zuerst der innerhalb fremder Gemeinden

slcheiKieu, vurau derer in iatiuischeu Städten.

Unriehtig seheint mr dabei C. L L. YIII 1*269

gedeutet. Die Znsammenstcllang 'decn[rio')oe8

C(ives) R'riinani) et fnmnilcipes fCJhisiduenses'

zeigt, dui'ä hier uur von dem Gemeiuderat der

Stadt, nnd swar dem gansen, die Rede sein kann.

Da die Dekurionen sieh durch das romi.sche

Bürgerrecht von ihren .Mitbrüdern unterscheiden,

mufs Chisidno das malus Latium (Gai. 1, Uti) gehabt

haben, wie Twgeste (C. I. L. V 532). Besonders

eingehend wird der Konvent von Delos besjirochen

(8. 38— 56), wobei über das dortine italische Fo-

rum, über die Zeit eiuzeluer Bildhauer, die Gel-

tnngszeit Tersohiedener Formehi zur Beieiehnuing

der dortir^« II ILindelvImito n. w. manche neue

oder wenigstens bestimmtere Resultate gewonnen

werden. Dann bespricht der Verf. die Einrich-

tnng dieser Konvente in anderen Gemeinden. Die

Zugehörigkeit di-r mit dem Rnrgemdit begabten

Griechen zu dem Konvent bestreitet er wieder-

holeutlich (8. 2!). 5i> 115). Darens eigiebt sieh

die Folgernng, dafs die vorzugsweise oder ans-

sohliolHlicli (lit'sein Kreise angehörigeu tninitures

civium Romauorum nicht Mitglieder des Konvents

waren, und sehliefslieh kommt Seh. anoh zn der

Meinung, dafs der Enrator dem Konvent von der

Gemeinde pe<t*'!!l si'i fS, ]:{>). Von diesem Stand-

punkt lallt dann aber ein anderes Licht auf die

Inschrift von Apamea Eph. ep. 7, 454. Es muTs

der Stadt Apamea, vielleicht fUr ii^nd eine Ver-

letzung römischer Bürger, eine Strafe auferlegt

»ein, die die Kuratoren als Organe der Gemeinde

zn zahlen hatten. Diese Kuratoren für etwas

anderes zn nehmen, als enratores civium Roma-
nonnn, geht kaum nn, da mau für ein reines

Gemeindeamt sicher eine gi'iechische Bezeichnung

gewählt hätte; doch mnfs die Zahlung hier so

sehr die wesentlichste I/cistung der Kuratoren ge*

wesen icin, dals die Stailt mit deren anderweiter

R4^elung die Alitichaffung des verbalsten Amtes

besehlie&en konnte.
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Den Ko&TMitott io fremden Gemeindmi stellt

8ch. die nicht mit Stadtrecht Itegabteo eelbetSQ-

dij»en Niodcrhissungoii röniiscluT Bürger gegen-

über, die er 'cunveutu» vicuiü' ueunt. Doch

macht er die Sohodiuig allm «oharf. Wenn er

S. (;,s fragt, was die Grenxen der AiNcrner die

röniixlii'u Hfir^cr niitjiiiL'Pn. so sitlieii dem oitif

gauzv ilc-ihc vua Konventen, die sich nach galli-

sefaen Stämmen nnanten (S. 62 f.), gegenüber.

Wir mflssen danach anuehmen, daln iu der That

die *itMu>sspnsphaften röinischor Bürger s'wh an

die Stamnigebiete uuschiosseu, wo oiue brauch-

bare politische OrganisatiOT der Stamme vor-

hnndcn war und nicht bei der Eroberung ver-

nichtet wurde. Aus solchen (ionossenschaften

konnten duuu römische Gumeiudeu iiervorgeheu,

indem die in einem solchen Gebiet wohnenden

RSmer rieh au einem oder wenigen Orten m-
Hanimenzogen. Iu den mointou I'ällfn werden

Körner und Eiuheiwische nebeueinuuder gewohnt

haben, nnd dafs wir so wenig Zeugnisse von der

Teilnuhrae der Eingeborenen um Kouveut haben

(Sch. führt sie S. 77 an), liegt wesentlich daran,

dalä uusere Nachrichten von römischer Seite

stammen nnd daft die RSmer meistraa infolge

ihres Bej^itzes und als Mi%li>'di>r des henschenden

Volka«» ohne weiteres iu solchen jjemiiwhten Go-

uieiudeu die Führung iu die IJand nuliuien. K»

besteht somit zwischen Konventon rdmisoher V«r^

waltnng nnd solchen, die sich einer fremden Oe-

meiade angliedern, ki-in unüberbrückter fifgen-

sutz. Ob die Römer die Oemeiudeverwaltung

den Fremden OberliefiMn oder rie selbst in die

Hand nahmen, war teils ebe Frage der Zweck-

mfiisigkeit, teils eine politische nnd wirtsohaftliobe

Maehtfruge.

Bei Bespfechvng der eanabae, der Nieder-

lassatigen neben den festen I.ii'^eru in den Grenz-

gel>ieten, gieltt Sch. (S. .s;! Ii i eine Ertfänznng

zu Mummseus äaniniluug der inäcliriftlieheu Zeug-

nisse (Hermes 7) nnd betont besonders (ß. 87 ff.),

da(k nieht die Veteranen, sondern die neben dem

Lager angesiedelten Kaulleiite den Kern dieser

Niederlassungen biidettiu. Zum SchluJ's wird uoch

eine Reihe allgemeiner Beobaehtnngen Aber das

Konventwe>eii gemacht, 'dispositioue non adstricta',

wie Seh. selbst gesteht (S. \2'y). Wir finden da

teils Nachtrüge zum N'orhergehendeu, teiU Diuge,

an deren ßespreebnng sieh frQher keine Gelegen-

heit zu bieten schien, wie das Sakralweseu der

Konvente (8. 107 fl'.). Ein Exkurs über die

Schreibung römischer Namen auf deu delischeu

Insehziften (ß. 123 f.), die Inhalts - Oberaieht

(8. 124 ff.) nnd die letsten Naehtrige (E|. 126 ff.)

bilden dm AbsehlaTs. 0. SifpsL

K. B&ttner, Porcius Licinas und der Utterarische

Kreis des Q. Lotatins Catolas. Ein Beitrag nr
Gescbiclitc und Kritik der rf^inischcn Littcratvr.

Leii.zig, Toubner. III, 206 S. 8. A 5.

Der Verfasser macht zunächst den Versuch,

ans der Übeiliefenuig fiber Poreins Licinns ein

uugefiihres Bild Ton der littcrarischcn Thätigkeit

des iMaiiue-i zu gewinnen. Selir reiehlieh Hiefsen

diu Cjueileu bekanntlich uicht, uud die Vermelirung

des Materials, die wir der Torüegenden Unter-

snchuug verdanken, ist recht fragwürdiger N'utur.

Dafs unter dem l!iirl>ior Licinns, dem sieh uaeli

eiuer bekauuteu llorazstelle (Ars poet. 301) der

wahnsinnige oder sieh wahnsinnig stellende Dichter

nicht anvertraut, der Litterarhistoriker und Dichter

Pureius Licinns 7n verstehen sein soll, ist gewifs

eiuer der seltsumsteu EiurüUe, auf die je ein

Philologe Ycrfellen ist Arg ist auch der raetrisehe

Schnitzer Caecili, durch den allein es dem Verf.

müglich wird, einem angeblieh (ilie Sache ist zum

miudesteu durchaus uicht sidier) vuu Porcius

Licinns berrahrenden Vers, dessen Oberliefemng

deutlich auf einen ganz anderen ZiLsammeabang

hinweist, mit Hilfe einer auch sonst ganz ver-

fehlten Konjektur einen litterarisch kritischen

Inhalt an geben. Audi die Behandlung der

schwierigen Verse des PoiWUS in der TerenzTita

des Donat fcirdert trotz einiger guter IJemerkungeu

das Verütüudnih doch nur weuig; hervorheben

möchte ich, daft der Verf., meines Eraehtens mit

Hecht, das Uberlieferte amari ha vierten Vers

für richtig hält. Die Vermutung des Verfassers

über Volcatius äedigitus, desseu Zeit er uach deu

bekannten Versen Uber das Lebensende des Tsrems

mö^dicli'^t nahe an das Eireignis selbst setzen will,

beruht wenigstens auf einem riclitig^ii OefiihI,

weun sie auch schwerlich zur Oewii'sheit gebracht

werden kann, und seine Lesnug eine* mtquam nt

(stsM nunguam) rerdient Beachtung, weil sie

einem im Lateinischen, vnv es sehcint. ziemlich

festen »Sprachgebrauch entspricht (gewöhnlich nun-

guam uppäruü oder compantit ron Verschwundenen

oder Verschollenen). A'(T«>inzelto richtige Bemer-
ktmi^en finden sich üiierliaupt hier wie in den»

ganzen buch, ul»er von l'orcius Liciuus wi.sseu

wir nach den ersten sieben Kapiteln, in denen er,

gewifs ausführlich genug, behandelt wird, nicht

wesentlich mehr als früher. Für die .\l)siclit des

Verfassers hat aber die eigene litterariselie Tliütig-

keit des Porcios weniger Bedentang als seine an-
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geblidie Vwbindirag mit einer bekannten histo-

rifleben Pmlhllidlkeit. ihm älteren Q. Lntntins

Catnins. Nach aeiuer Ansicht hat sich nm Q. I,n-

tatiuti Catalas ein litterarücher Kreis in ühalicber

Weile irie Mber nm den jüngeren Seipio gebildet,

nnd das Hanpt dieises Krei'^os wur Porcins Licimis.

Tn eine gewisse Verbindung hat mau <lic beiden

Alänner auch fräber schon gebracht. Die Tbat-

ndie, dnb Gellins einmal Epigramme des Valerins

Aeditau<5, des Porcinw T.irimi^ und des Oatnlns als

Beispiele besonders gelungener Leistungen der

Siteren rSmisohen Lyrik nebeneinander anf&brt,

hat bei dem Mangel an gennneren Beetimmungeu

auch früher schon daru i1irni''n niiivson. Zeit und

litterariscbe Bicbtuug dos Muuucs ungefähr er-

keniMn ni lama. Dem Verf. genügt das nicht,

er glaubt auf mne noeb bei Lebzeiten der drei

Männer eraeliienene gemeinsehaftliche .-\usgal)e

ihrer Epigranime schlielsen zn müssen, nur weil

Apnleine sie ebenfalls in demselben Zusammenhang

nebeneinander nennt. Die naheHegt ude Vermutung,

dafs, wenn wirklich Apuleius den (Jellius nicht

benutzt haben kann, beide aus einer gcmeiuschaft^

lieben Quelle geschöpft haben, ist ihm entgangen,

weil er naiv genug war, das < it-schichtchen, in

welches üellins nach seiner bekannten und längst

klargestellen Manier die selbstverständlich aus

der LaktDre gesohSpfle Notis einkleidet, fiir bare

Hfloaa zu nehmen. Aber auch ein ]icr8<Hiliehes

Verhältnis soll zwischen Catnins nnd Poreius Li-

ciuus bestanden haben, und dieses eigentlich bildet

ßr den Verf. die BrBeke swisdiea den beidni

Teilen seiner Schrift. Es bändelt sich um die

rielitige Auffassung einer Aufsening Cicero» (de

orat. III 60, 226): Jlaqite iäem Gracchus, t^uod

pota aueUre t* Luwao (oder Zieine), «timfs luo,

UUerato hotntne, qufin tervum »ibl tlle halnat ad

mamini, cum eburneola loltlus i^sl habere ßstula, qni

tluret oceulte potl ipsum, cum coutioiiarelur, perilum

hommem, gtd inßaret ederiter «um sontint quo ühm
aut remismm f,Tcilaret aut a couteiitiotie rex'ocaret.

Man hat bisher allgemein den Helativsatz (jinin

tervum tibi ille habuit ad manuin /.um \'orber-

gebenden gesogen, der Verf. bSlt das Ar fiibcb

und sucht durch längere grainmati'sche Auü-

fuhrungeu die Verbindung mit dem Folgenden

als einzig möglich zu erweisen. Er vergilst aber

SU sagen, ine er dae »Us erkliren will, das bei

seiner Auffassung der Konstruktion ganz numüg-

lich ist. Also auch bei dieser für das ganze Buch

enteeheidenden Stelle hat der Verf. die richtige

Anffiissnng verfehlt. Es bleibt dabei, daA der

tUea» iJemiu» odw /Aemiu frSber SkkiTe nnd

Sekret&r des Gmeebos gewesen ist, nnd dn der

Verf. Bedenken triigt, dem Helden seines Buches

diese Stellung zuzumuten, so wird es bei der bis-

her üblichen AufFiuttung der Stelle bleiben müssen,

bei der neb aoeh der Name fJamtu dmrdi deo

Hinweis auf die Klie des Oracchu- mit i-inrr T.i-

cinia, von der Plutarch berichtet, in anuehmbarer

Weise erklären läfst. Damit fallt aber der eigent-

licbe Inhalt des Bnebes in sieb sosammen« denn
von einer persoidichen Verbindung der beiden

.Männer wird sonst nichts berichtet. Was soust

noch über Catnius und Personen der Zeit sns-

geführt wird, ist gut und branchbar, soweit sich

der Verf. begnügt, Ciceros Urteile über die Per-

sönlichkeit des Catnius und seine Bedeutung als

Redner snsammenxoftellen. Die Yermntnng, dala

Valerius Soranus und Valerias Aedituus identisch

siml, hat wenigstens den Vorz.ug, sich als solche

zu gelxM), und dafs Lucilius trotz gelegentlicher

Anlehnung au Ptoaetins kein e^ntlicber Stoiker

war, wird man dem Verf. gern glauben. Aber

was er von der Bedeutung des (^atulns als l'biht-

soph zu erzählen weifs, ist vöUig unglaublich und

unbeweisbar, die Untersnohung über die Hemmren
des Cntulns, deren Charakter sich ans Plutarchs

Marius leicht erkennen läl'st uud längst erkannt

ist, steht auf eiuen methodischen »Standpunkt,

den man kaum noeb iSr mSglteb halten sollte,

uud die Aii>; 'Iit, dafs der Titel Lntatii communet

fiisfoiiue l in Werk bezeiidiiieu S(dl, das Lutatius

mit einem anderen zusammen verfalst hat, ver-

dient nieht ernsthaft wideriegt zn werden. Von

der Hauptsache aber, dem augeblichen litterari-

schen Kreis des Catulus, fehlt jede Spur, nicht

eine einzige. Persönlichkeit der römischen Litte-

mtnr kann als Mitglied eines solehen Kreisea mit

Müiger Wahrscheinlichkeit namhaft gemacht wer-

den. Auch ohne auf das rrteil Cieeros zu grols^u

Wert zu legen, das doch nur wiedergiebt, was

ich in dem kleinen, dnrob gemdnsehaftlidM In-

teressen eng verbundeneu Kreis der romischen

hohen Aristokratie als Charaktcrldld des schon

durch den (Jegeusatz zu Marius hervorragenden

Mannes festgesetst hatte, dSrfen wir anoebmen,

dafs Catulus sich der Sitte der Zeit entsprechend

eiue gewisse philoso|)hische uud litterariscbe Bil-

dung angeeignet hat, uud dalii er an dem eifrigen

Str^n amner Zettgenossen nneh formaler Vollen»

dnog in Poesie und Pro-a, ilas für diese Zeit in

noch höherem Grade charakteristisch ist als selbst

für die spätere römische Litteratnr, lebhaften

Anteil genommen bat. Daft der vornehme IK-

lettant Dichter nnd Gelehrte von Bemf nnteir
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seinen Schutz iiiiliin. Ixt walirsolu'inlich und in

dem Füll lies griechischen Dichters Archiiu be-

aragt Dag ist aber aneh alles, was Aber den

litterariscben Kreü des Oatulu», den der Verf.

um vorführen wollte, wirklioh Iwkaaut ist.

Berlin. M. Eoth8t«in.

M. loUii (äoeroBii epistolae »eiectao temporum
ordinc compositse. FQr den Sehnlgebraach mit

Kiiili'itmii.'tii Miiil crkl.li'ii.li'ii Anmerkungen ver-

scheu von Karl Friedrich SUpflo. Zehnte Aufl.

mmeaiteitet and TerbeHert von Ernst Boeckel.
Karlsrnbe, Groos. 506 S. J( 3,40.

Einer Empfohlnnp dieser bekannten nuJ uiit

Hecht goschützteu Auswahl der ciceroniächeu

BrieC», welehe niebt blofs fllr die 8d»le, sondern

auch zun. Privatstndium bestimmt ist, bedarf es

niclit. .\u der Answalil der Briefe ist in der

neuen Autlugo, deren letzte Vorgüugeriu im J, 18^5

ersehien, nidits geändert worden; dagegen finden

wir im Kommentar zahlreiche Verbo-sscrnngen nnd

Nachträge, namentlich im An-ichluls an die sorg-

fiiltigeu Forschungen von Karl Lebmanu, dcsHcn

Bearbeitnng des ersten Bandes der Hoftnannseben

Auswahl von Boeckel noch hat benutzt werden

köuuen. Durch die Nachtrüge i.st das Buch um
20 Seiten stärker geworden. Ks »ei mir gestattet,

bier «nige Einaelfiragen der Textgestaltnng nnd

der Erklärung (von denen ich eini^^e schon Woch.

i^. 1284 berührt habe) zn erörtern, in der Hoff-

nuug, dais die eine oder die andere meiner Be-

merkungen den Heransgeber Anlalb sa emenien

Erwägungen bietet.

Ad fam. IV U, 1 ist überliefert isilein igitur

dt r<&iw etiam atqu« eiiam horlor, quibu» auprrio-

rUm» Hiteri» hortatiu «tun, «< n. s. w. Dies bebält

Mendelnsohn unverändert bei, weil weder die Aus-

lassung des If im Hauptsatze noch die von i/e vor

dem iielati^iim austöikig sei. Gesetzt, diese Be-

banptnng sn riehtig, so ftUt dodi immer noch

eine ausreichende Erkläning di's riunil.s refjui^.

da doch der GegcD»tand der Ermahnung, die

Cicero an Marcellus richtet, nur ein einziger ist:

die ROekkdbr. Denn dafs üt/em de rAu» in diesem

Zusammenhange 'ans denselben Gründen' bezeich-

nen könne, ist doch wohl zu bezweifeln. Boeckel

sebrieb bisher mit den alten Ausgaben mitnu igi-

tur u nbtu Cnntor AnfÜbmng denslben lenkte*).

Diese Lesart hat er jetzt zu Gunst^-n den Lcli-

nuuuischen Vorschlages isdem igitur te veriia, wie

mir scheint, unnötigerweise, verworfen. IV 6, 2

ist das fibellieferte vt tum me a re puMtea mae-

stntn ilotiius cxripitfxit nntadelhafl; B. schreibt,

wie in der vorigen Auflage, de re ptUtUea. Das-

selbe ;i r>' pithlica steckt vielleicht auch in der

abweicheuden nnd unklaren Cberlieferuug der

wenige Zeilen spKter folgenden Worte; B. schreibt

ancli hier r/c fv publica. Die in dem folgenden

Briefe (IV Ii) § 1 aufgenommene Emendation

älreichers «u/< Kaletidaa ist höchst unsicher. Die

Stelle gehört zn denjenigen, fiber welebe, wie es

.sclu iiit, ihi> letzte Wort noch nicht gesprochen

int. In den Worten ad Att. XIII .'>_*, 1 iilii rena-

titrit» ipM Caesar fMel hat B. jetjst den Namen

eingeklammert, weil Cioero den CSsar in diesem

Briefe schwerlich mit Namen ^i iKuint habe. Der

Grund ist nicht zwingend, obwithl zuzugestehen

ist, dal'a uiemaud deu Namen vermissen würde,

wenn er fehlte.

Anderseits fehlt es auch nicht an Stellen, wo

B. m. E. da.s Überlieferte nicht hätte festhalten

sollen. Der Umstand, dal'a der Brief ad. fam. IV 5

nicht Ton CSeero, sondern von 8. Snlpieins ge-

schrieben ist, kann unlogische nnd nnlateinische

Ansilnicke, wie die i berliefernng sie bietet, nicht

rechtfertigen. In der Frage an illius cieeni, eredo,

dolnf (§ 8) seblieTsen an nnd credo sieh gegen^

seitig aus; durch die Änderung von an in iil wird

nicht i^ulpicius korrigiert, sondern ein Fehler der

Überlieferung iu Überzeugeuder Weise verbessert.

In den Worten ebd. qid rem a parmte iraditam

per «e ttnere potsent, honoret ordinatim pelituri

etsent, in re publica, in amiconun negotii» Uber-

tat« tua Uli Hilst sich p<meul zu uti nur Termittelst

eines kObnen SiN*nnges ergSnsen, den nieht jeder

mitmachen möchte. Ebenso seltsam ist der Kon-

junktiv in den Worteu »iwi hoe peius eil ebd., wie

B. selbst zugesteht, nnd eine Zeile später der In-

dikativ in den Worten quae re» mild non medioerem

rousolatioui'in aüulil, volo tibi coinmeiitorare. Alle

diese nicht uicerouischeu Ausdrücke soll die Per-

son des Verfassers dieses Briefes bragen: wird

man mit diesem Sdintmnittel aneh den Ausdruck

it)i(i mm re jinblira fiii-st' ,')) decken? Wenn

B. übersetzt 'dals ihr Dasein noch in die schönste

Zeit der Bepnblik fiel', so bat er damit einen

Gedanken hineingetnigen, den der Wortlaut nieht

enthält. Das Kichtige ist längst gefunden: una

cum re publica ßuruinae. Am Schlüsse des Briefes

heifst es bei B. eertiorent U fa&mn. Das te ist

nirgends überliefert, auch überflüssig, da cum te , ,

,

nujnoro vorausgeht. Wirklich zweifelhaft dagegen

ist es, ob ^!ulpicius IV 12, 2 sperare (mit aus-

gelassenem »e) oder »perari geschrieben hat (so

Baiter); mir soheiut das letztere dem Sinne

ein weuig entsprechender, ad Att. XIII Irl, 1

lieiiiit es «an« »um oomnotM»^ quid J'uiurum eteet
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pottridie; ae mihi fiarha Cnsninf su/" ,^„li: m^lo li'.*

d»liL Zu ac luacLt Ii. in der iieiu-u .\utlagc ilic

Bemerknng *vmA gleich*. leb lobliefte am diesem

rmstainlc, 'liils R. wenn aiüch nicht das Wört-
clicii mit Milstraiien lietraclitet, so »loch vermutet

liat. es möchte ciiieui der Leser auffalleu. Uuii

das mnft es, wenn der Torangehende Gedanke,

<1er noch dazu mit mn« beginnt, erwogen wird.

Dieser fordert den AnschhiTs dos Folgenden mit

al. In dem Briefe au Matiii<» XI 27 soll Cicero

$ 3 gescbrieben baben graviora mim eonteeuta •tmt,

FJ in'do Inlli rifilis n. 8. w. Damit beginnt die

Heihe der durrli nraviom l>ozeicIineteii Erinne-

rungen, loh zähle deren bis zuut Ende von ^ 5

ein halbes Dntzend: und da soll man glanben,

dafs Cicero die erst<ii lieiden dadurch von den

übrigen vier abjresondtTt habe, dafs er sie dnrch

'korresponilierende' Partikeln {et—nec vtro) zu

einander in Beziebnng setste? Und noch dazn

in einem so wohl überlegten und >ori»(;Utig stili-

sierten Briefe? Somit ist et felihriiaft; es mit

Weseuberg zu streichen, ist minder ratsam als es

mit Orelli in eUnim xu rerwandeln. Aueh quoad

f>ro;/iri/! (cY/c.f ad fani. X r2, 1 mufs auffallen: Ks

ist alxT aiieli nieht einmal iil)orli«'fort: M hat

«y»/0(/, HU ijuo, und dieses letztere wird das Nich-

tige sein. In demselben Briefe schreibt Cieeio

§ 5 Otgue hnec otnuio, qnae hahent rperii in tjloi iae,

eMeetn inouitgimiB »pleudori» iuHijnibu», roiilcunn'.

Allein nicht die Ehrenbezeugungen, ^ondorn das

Lnf^ebilde des Rnbms ist *geflamnielt\ d. i. ni-

staiiile gebracht durch die leereu Abzeichen änfsf«-

rcu (jlauzes. Es nuils also i-olhuUnit hcilseu.

X 15, 3 achreibt B. jetzt nach der Überlieferung

vtl qtiod «qiiitaiH mto jteneqm atqtte vpprttnfre

eijuitntum eins posKeni, und dies ist - ein Hlii-k

auf fius lehrt das — schlechter als die Lesart der

vorigeu Auflage, in der Auioiiium nach pimequi

eingeschoben war.

Ad fani. VI 3, 4 schrieb B. bisher nach einer

alten Ergänzung des Textes: y""'" <]ti*nnria unt

forum, qui JiMenaeritU \aut corum qui remametiuty :

nUeri (timieantf alten vietorem timent; jetzt bat er

II,/ . iiigcklammert und die KrgänXQ.ng fortge-

IMe Streieliung von mit nutzt nichts

;

denn wenn hier nur die l'onipejaner im allgonioincn

hejseichnet werden (qtti ab urb/ cum Pamjpeio

ilh<e<.*i'ruut) und tiiclit zwei Klassen VOn l'ompe-

junern, deren Verhalten ein entgegcngesetzes Wiir

(<y/«i Jucffienint e.c castrin, qui rentaMserutit in <?a-

ttrU), so kann nicht mit alttri . . . altert, sondern

nnr mit O/uorum) aili . . . (ifn fortgefahren wer-

den. Hieran scheitert sowohl Bueckels jetzige

Auffassung als diejenige Mendelssohns. Jene alte

Ergänzung ist somit wohl begründet. Ad fara.

IX 14, 7 ist, wie auch ich erst jetst sehe, mapnir

tudiiie besser als das herabsetzende maaiii(n<fine

tjuiiilaiii, das aiicli die I berlieferung nicht empfiehlt.

Quailam verdankt seiueu l'rsprung offenbar der

Anldinnng an das voransgebende fortuna quaJam,

Was X 24, 3 ans talia (vor n<(ari'ae) ZU machen

sei, ist schwer zu sagen. B. hat jetzt Lehmanns

Voisclilag contularig ticlorlae anfgeuomuieu, der

aber wenig Übersengendes hat. Ad fiim. Vü S, 1

hat man, aueh noch neuerdings, in den Worten

uain Ii. iL III IttiiM Mftias . . . cum in Poinpcianum

Vesperi veiiiuem nach ad Att. X 10, 4 projeetu«

tum in PmpMMum a. d. IV läu» die Anderang

von III in //// verlangt. Hier stimme ich B. bei,

weini er annimmt: 'an diesem Tage (d. i. a. <l.

I\' lilu») kam er also nicht mehr hin\ Auch die

8kibreibnng nuutimo emn «tume ad fam. X II, 3

hat manches für sich.

Endlieh weise ich noch auf eine .St«dle hin,

die mir, obwohl sie bisher allgemein für iuUikt

gegolten hat, den Verdacht Iftekenhafter Über^

liefernug erweckt. Ad fam. IV 4, 2 heifst es:

/// is mique locus, ubi ipse sit, et tibi qui«qne mi~

teriimu« ette vuieatur. Hier ist die Zuaammen-

fasanng des Ortes und der Person unter ein und

dasselbe l'rädikat an sicli ebenso seltsam wie <He

Bezeichnnng eine» < >rteM als iui«er. Sollte nicht

hinter tit ein .Vnsdruck wie miiäme weumdua tit

ansgefallen sein? Dns Ange des Sehreiben wSre

dann von dem ersten /um /W('if4'n abgeirrt.

Ich komme zur Erklärung. Die Fragen der

Datierung der Briefe treten in dieser Auswahl

ein wenig in den Hintergrmid. Dnrteht^ datiert

ist, wie mir scheint, der Brief an rianeiiis IV 14

B. iiiiniiit an. dals er nach der ächlacbt bei

Thapsus geschrieben ist, und bezieht i« eiw modi

bdlo § 1 anf den spanischen Krieg. Es deuten

jcdoili nielirere Monieiire darauf hin. dafs der

Brief in die Zeit vor der .Schhicht bei Tbapsus

fiillt. Somit bezieht sich jener Ansdmck anf den

afirikanischen Krieg. VgL Hofinann II 8. 4. —
Zur Worterklärung: den schwierigen Konjunktiv

iiuliniu ad fam. IV 7, 1 bezeichnet B. jetäst im

Anschlufs au Becher als potential(?) 'weil ich dieh

doch wohl för so weise halten mnls\ 1')in solefaer

Konjunktiv durfte schwer zu belegen sein: die von

Boeckcl verglichene Stelle de inv. Iii ist anderer

Art; denn hier stehen mdmAnr nud uppdlet ebenso

wie Torber couveniat deshalb, weil von einem vor-

gestellten Fall die Keile i'<t. Kür jenes {ii<llre>ii

' bleibt keine andere Erklärung aU die, dula es
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iladiiroli hervorgerufeil sei. <\i\{'< ih r giinze Ge-

tlauke vou vittUego abhängig uX. W % .\ ist

mintu taborttre nicht HibhSngig* Ton non m( firttm,

sondern sveite« Sni.jckt dazu. VI G, 1 stoht ffd

tanii'H rereor wolil nicht 'epauiileptisch", sondern

gegeiiüätzlicb zu der durch deu pareuthetiäcbeu

Satz gegeb«g«D Abweiinng dea ersten wrwr,

dessen Inhalt durch das zweite vereor ciiigeschruukt

wird, Khil. ist iiiflins nicht ein substantivierter

Komparativ — das wäre ja eine unerhörte Ans-

drnokiweiM —, sondern Adverb: mduu expeelare

ist ebenso gesagt wie so oft bfue rperart. IV 5, 1

würde Cicero, da er eine in der (!e<»enwart uocli

fortdauernde Uandhiog bezeichnen will, exiatimem

nnd per^neitu aach dann geachrieben haben, wenn

dai Perfekt des regierenden Satzes diu Gegenwart

nicht involvierte, d. h. wenn er statt ilf -rtvi j>er-

teribete geschrieben hätte perteripri Also witre

tMÜmartm niid pertpicew niehi 'komlcter*, son-

dern etwas anderes. Pafs imitare IV 5, 5 Infi-

nitiv ist, ist doch wohl nicht ganz sicher; auoli

nicht, d&la hoc X 23, 6 ^ huc ist. Ich erkeuue

femer nicht, wamm die Worte m( qmJm üH
dietUatU XI 28, 3 anf mein nobu ejetorquer« ronan-

tiir bezogen werden mOasen und nicht auf (hi>

zuuüclutt stehende UberUtti» oHtlore». Das l'lus-

qoamperfektnm qnod efffem» XI 37, 5 ixt schwie-

rig. B. übersetzt 'was du auch damals (sofort) be-

wirkt liasf. Sollte das Teinjms vielleicht in der

Ergänzung 'ehe (Jüsar starb' (denn er lebte nach

der RfieUcefar ani Spanien nnr noeh wen^ Mo-
nate) seine &klärung finden? Der Anidmok in

quibm est tii(ia>i<i Hin qul'km upet, atd anrepr cum
XII 10, 3 iät nicht so sehr wegen des 'uns pleo-

nastiseb erseheinenden Uta* bemerkenswert, soo-

dcrn deshalb, weil dieser Ausdruck trotz des

folgenden SnbjektsWechsels ppwahlt ist. Zu pe-

pidil IV 13, 2 bemerkt B. in der neuen Aullage,

dafs die perfektisehen Formen von petto oft ein

StoCsen oder Erschüttern bezeichnen. Dal's diese

iledentiinu; sieh nicht auf die perfektisclien Formen

l)es<'hräukt, zeigt de div, I bO. Zu de iure publico

diaeeptarelur armvt IV 14, 2 bieten die Worte
des Eunius non ex tio. v ',..<, c..iiii>.rtumf ttd

uingi» frrro lieiit rrpttiint insDlern keine ganz

passende Parallele, weil hier ins eine örtliche Ue-

dentnng hat
Hienin reihe ich noch einige Nachträge -/.ur

Erklärniiii. Was tpm- rumor ad fam. I.\ "i, 5 be-

deute, ist auf 4len ersten Ülick nicht zu erkennen.

Ich verrnnte, dars d«a Gerede dvreh t/iM den Er-

eiguiäsen eutgegengeetellt wird, die in ihren Wir-

kongeu fortdauern, andi wenn man nicht mehr

:«A88I8GHE PHrLOLOGll!. Vm. No. 51. |406

von ihnen reilet. IX ist dos, was man zn-

uächst erwartet: uUeiiun utrinA i-sodtua cl dncU

interiUimi der Plnml dueum scheint gewählt, weil

auf der pompejanischen Seite mehr als ein Kiilircr

war. Das vornnxtjehende riJti riiiu.i alu-v heilVt

offenbar zu dem ersten Objekt "wir sahen voraus',

sn dem zweiten *wir erkannten*. § 5 liegt in

quOipie neben iinilaiuur eine eigentümliche Tau-

to!()<rie. In den A\'"rteu »'i/ rrnt tmuiii con»Üium

u. s. w. VI (), 4 schciut ged einen Uegenmitz xn

bezeicbnen zn dem durch das Vorhergehende ge-

gebeuen Codanken: 'es schien schwer, einen Rat

zu finden, dnrch den ich meinem Verhrdtnls

zu Cäsar und dcnijeuigen zn Pompejns zugleich

geraeht w«rd«n konnte*. VI 1, 2 beieichnei

tainin in den Worten uec tnuwn In ip«e ein zu

<Ieru vorher angeführten Monu-nt noch überdies

hinzukommendes, ein Uebrauch, der in Ciceros

BriefSen bekanntlich eine Reihe von Beispielen

hat. ad .\tt. XV 11,2 ist quid in quid oporlidKi<i'l,

wie es >iciieint. Nominativ, ein fifri also nicht zn

ergänzen. Ad fam. X 23, 3 verdient ut ... fu7*«7

im Finalsatie notiert an werden. X 24, 3 er-

weckt lueulenlitaima ernste Bedenken. Es kann

nicht heilseu 'die tüchtigste', well eine Kekruten-

legiou nicht tüchtiger sein kaun als eine Veteranen-

legion, nnd anch weil E^nons hier dem Cicero

die Schwäche der vereinigten Heere schildern will,

die darin besteht, dulV sie znin grolsen oder gröfs-

teu Teile aus iiekrulcnlegioueu gebildet sind.

Daher kann der Sinn nur sein: *ieh habe aller-

dings 3 Veteranenlegtonen; aber die nnmeriseh

stärkste (oder vollzähligste) von allen, die ich

habe, besteht aus Wekruteu, auf die icli keine

grorse Hoffbang setsen kann*. Der gewShnliche

Ausdruck für 'vollzäldigste' wäre j>li'ii'.'<.^iiii<i (Caes.

b. Gall, III 2, 3); ob luruli-ndnniuia dasse|l>e heilseu

kann, ist zu bezweifeln. Ober das schwierige

MT eo timpore ebd. g 6, mit dem ich mich in der

Ilofmaunschen Auswahl so gut ich konnte abge-

funden habe, schweigt B.

Die Erklärung von voutruhi milii utyvlium ri-

deiur ad Ati XV II, 4 ist in der nenen Anfinge

erfreulicherweise berichtigt; nach iler zu rfilc

fitii ad fam. XI i'S, 5 gegebenen Mcnierknng ist

vielleicht die uieiuige in der Ilufmauuschen .Aus-

wahl nmsngestalten.

Verdruckt ist im Text S. ."IIS p>rr,.ipfn\

S. .'{,'»3 at(]U'\ S. 117 roinpdndi'il. 171 iptnuiiiui und

cidelur. A>\ fuui. \l ö, 3 wäre wohl die richtige

Abteilung ojjiaa *tudia, etirat rcgiUtlionef. 8. 467

fehlt im Kommentar in siinieut.-«tellcnder Weise

in deu Worten *mit Lepidus abo noch länger
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mich vou ihm eutferut hielte' ilas Komma nach

Lepidni.

Berlin. fiMif Andtaia«.

Bnllettinu dolla commissione areheologica
OOinunalu lU Roina. 2. April—Juni.

8. Gii — 88. G i u s c p 1» c T o III a s s c 1 1 i , Ü bcr Funde
bei dum kleinen Fhisso Aci|ua Marraua bei Roma-
vcccbia di Fraacati} u. a. ein Mannorbloek, der nh
Pfeiler einer Brflcke gedient tn baben aeheint; ein

Marmorfragmcnt, die Krönung eines (i]»pus, vun

Interesse wegen der darauf angcbraclitcu lYicstcr-

ioslgniea: julens oder tutulus, lituiu, capedo oder

C14>eiiuncu]a. Kinc ebenda urfuiidi no Inschrift entliillt

eine Widmung für ciii.'n Fliiiiieu T. Statilius. —
S. 89-104. (). Marucihi, Die Intarsiaarbeilen

der OasUica de« Junio« Basaas auf dem Esquiliu

(M. II. III. IV-T). Dnrch RoBsi ist festgestellt, dafs

die aula ebijuilina V' il T im Tempel, noch eim Kin lie,

sondern eine bilrgurUcliun Zwecken dienende üiiHilica

war, die Junius Baasas, Konsul 317 n. Chr., gestiftet

bat. Die WAnde waren geschmückt mit Bildern in

der Art des opus scctilc (alcxandrium); die Ileste

dii\iiii wi'iili'ii besprochen. — S. 105—-118. L. Can-
tarelli, Fortsetzung der Arbeit aber den Yiliariat

von Rom. — 8. 119—141. Chr. Halsen, Die
Sacpta und das Dirilutniiiim iTaf. V-VII). Pas Diri-

biturium war vermutlich ein grufsor Saal iu dem
oberen Stodtwerk« d«r Portiei» SBejrtmrui«

Notixie degli Scavi. April.

S. l^f». (rainurriai: in .Vlbaciiia (Uinliria), dem
alten Tuficuui, wurde eine Inschrift auf C. Fulvius

Plantiauus und seine Tocbtor Plautüla gefiindeo, die

in nahen Beziehungen zu Septimitis Sovonis und
Caracalla standen. — S. 143—161. Falchi: Auf-

deckung des Tnmulus 'Poggio della Pctnera' in der

Nckropole von Vetolonia. ZanUchat worden Gold-

und SUbergerftte nnd einige Bronzesacben gefiraden,

sodann eine ncgriibni*;kaniiii< r fn i'^olo^'t , <lii' schon

geplündert war, aber doch noch merkwürdige Skulptur-

reste enthielt, u. a. DaiBtellongen von nllerkOpflgen

I/iwcn; endlich gelangte man noch zu einer /.weiten,

noch älteren Begrilbniskammcr. — S. 165 f. Daruabci
teilt eine in St. .\ngclo in Formis gefundene, auf das

Heiligtum der Diana TiCatiua bezügliche Inschrift

mit, eine genaue Wiederbolnng der bereits C I L. X
abücdmcktcn, «älireml sie kleine Abweichungen

von der Gl L. X (iO.iS zeigt. S. 1Ü8 175.

Orsi, Über Thoranlagen in der Dionysianischen

Siaucr zu Syrakus; besomici's wird auf Spuren eines

Thorcs hingewiesen, das mit der sogenannt en Scala

Gnieia eine .\rt Diiiylun bildet, so dafs die, welche

die Stadt auf dem Wege nach Catana verlieh>en, die

Scala Oraeca, die Ankonmenden dieses zweite Thor
passierten.

Bevue arch^ologique. Juli-Aug. 1893.

S. 15—33 setzt K £sp6randiea seine Samm-
lung der römischen Oknliatenstempel fort. — S. 49

—

79. I. Kout, Leasing arch^ogue, giobt eine Schil-

deruDg tmd WtriBgvng von Lessings arcbiologlBeber

Thäti^'lvit. — S. 80—85. Vcrcoufrc, Lc miroir

de liiilla Ki'gia. Bei diu .Vu-i,'rabiint.'en in der

Nekropolc von Bulla Hi jria in Tntiis i^t l in roniisi her

fironzespiegel zu Tage gekommen, der in Relief den
Abschied des Odyssens von Alkinoos nnd Naasikaa
darstellt; er geht nicht (Iber das I. vorchristliche

Jahrh. hinauf. — S. 86 f. berichtigt M.-R. de la

Blancbftre die Leaang 4rdier bt. ImelirifteB na
Oran. — S. 106 ff. Menataberichte der Acadtoie
des Inscriptions.

Mitteilungen dos KaiserlieliDeatsoheDArcbio-
logiscben Institnts. Rttmisehe Abteilung. 1893.

YIII 2.

Die beiden ersten Aufsätze dieses Heften beschäftigen

sich mit dem Colnmbariom der Yilla Pamfill
in Rom. S. 105 144 schildert K. i>amtcr zu dem
Grundrisse und /.u Ansichten zweier Innenseiten zu-

n;k'hst die Hinrichtung des Gebäudes und zählt dann

sAmÜicbe erhaltenen Genilde auf, welche zwischen

den Nisclienrdhen in Ibrtlanfenden horizontalen Bilder^

streifen von 14— 20,5 cm Höhe und verschiedener

Länge seine Wände schmttcken. Das Culumbarium,

fttr 506 oUaf eingerichtet, enthilt trotz vieliacher Zer-

stftnmg nn<h li'G erkennbare Darstellungen: mytho>

logische Scenen, r\j.'niaenbilder, Teiclie, Stillleben, Ijand-

Schäften etc. 12 davon sind im Texte ski/./iert. —

•

Im Anschlüsse daran publiziert Gh. Halsen S. 145—
165 die Inschriften des Golomliarinm z. T. ganz nen,

z T. in verbesserten I^^sungen und zwar I. soMic.

die in Stein gehauen (1-7), II. solche, die mit dem
Pinsel aufgemalt (8-64), und III. solche, die eingeritat

<ind (1)5-78). Sie enthalten fast alle nur Namen nnd
1)( W ( isen, dafs das Columbarium der Zeit des Augustns

aii^'i Ii rs. — S. 16(}— 171. .\. Mau ergänzt und ver-

bessert seinen Uekonstruktionsvcrsucb der Basilika
von Pompeji (mit Abbildungen im Text): sidie

Wücben-^ib. I.s88 No. 37 S. 1141. S. 172 183.

Ad. Michaelis giobt ein Verzeichnis der .Vntiken

der 'Villa Faustina' eines Herrn de Courcel in

Cannes, welche bisher ganz unbekannt geblieben sind.

Es sind hauptsächlich Sarkophag- Ueliofs, meist in

Bruchstücken; auf einen .-I/Ärw(i«-Sarki>phag wird ge-

nauer eingegangen. — S. 1Ö4— 187. W. Araolung
verOffentlieht eine lebensgrofse Marmorbaste der
Villa Alban i — Xo. III - (Abbildung im Text

iu Vorder- und Seitenansicht), erklärt sie für Zeus
nnd führt sie auf ein Original zurück, das der un-

mittelbare Vorläufer des olympischen Zeus des Phidias

gewesen sein dürfte. — S. 188—191. Th. Pregcr
beschreibt einen auf Tafel V-VI abgebildeten überlebens-

grofs«! Marmor • Torso eines ans Schilf hervor-

ragenden JOngling« in der Oalleria lapidarla des

Vatikans und deutet ihn als den Oront' < ans citnMii

F.\en)]>lar der Gruppe des Kulychides, welcin! die Stadl

Antiochia als Göttin mit dem Flufs zu ihren 1 iilsen

darstellte. — S. 192—800. K. Patsch behandelt

zwei in der letzten Zeit gefundene auf das pulilicum

por(oril Jlliirici bezaglichc Inschriften und zeiirt, in

welcher Weise sie die bisherige Kenntnis der Ver-
waltung des illyrisehen Zolles modifiziereil.
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B«Tiie do9 tu des grecqaos. No. 2S. TomeVL
Aril—Juiu 1893.

8. 1—XXXII. GcschilftlichM der AMoeiation pour
rtncotiragemtnt det i'tuJes precqvft, darontor ein

eingehender ^Rapport itur les trtivaux e( les eofieourt

(/( rmime 18,02/93'^, erstattet von Paul Girard,

(S. XII—XXIV;. _ S. 153^208. Th. Keinacli

pobliriert Aber 60 Tmebrirten ans Imos (Karlen),

die im Milr/ IsftT ytnn irnirsfrii Ti'il ducIi Kon^lauti-

nopel geschafft wurden, nach soincn eigenen Al)<i:l)riften

und beutet dieselben gehörig aus znr Aufhellung der

Ycrfassungseinrichtungen von lasos. Besonders wiclitig

ist die Inschr. No. 8 (69 Zeilen) wegen der AufechlQsse,

die sie Ober die Gyninasiien von lasos gicbt {ti*or,(x-

ein nenee Wort, «tdit aach in einer Insebrifl aw
Paphos im Jonrn. of Hell. Stnd. IX, 225 ff. No. 15).

Eine grofsc Anzahl von .grajfiu agotmtique*" , Anf-

achrifteo von Ober 100 Namen auf Säulcntrommeln

von der Form Atef tw dtXyof beweisen die Unrich-

tigkeit der Annahme von 0. Hirschfeld (Philologus

1891 S. 430), der hierin ( liristlii lie (;rabschrif(en er-

bliclite, bestätigen dagegen die Richtigkeit der besonders

von abbie Dncbesne (Balletin eritiqve 1890 8. 188)
vertretenen Ansicht, dafs sieh die ln<eliriften mit »'fxiy

tov dttyof auf Siege bei den Wettkämiifcn in den

Oynnasien beziehen. Ansscblaggebcnd ist, dafs neben

Mmy auch die Acclamation ET, sogar El, EY', El
vorkommt, und dofs die 6 Namen von graffito 40

u

^iili auili im F.)iliiliei>verzeirlinis des .Tabres 121)

n. Chr. (JSo. 38) vorfinden. — 8. 204— 2.'^»0. Filix
Morean, Z« attemhfffg polititjnf» tl'upre» VlUadt
et V Odifstre , nntei'Fiii !i? , ob wirklii li, wie l'anta

behaupt(!fe, die SciieiilniiL,' iit icyooi^, \'olksvüi>annnlung,

und liovXr^, Hafsver^anuiilung, sieli blofs in der Odyssee,

linde, nicht aber in den älteren Partieen der Uias, nnd
weist den Unterschied auch hier nach, ür behandelt

sodann die Agora, ihre Zusanniien-^etziinL', das Ilcclit,

sie zu berufen, das Recht zu rüden, YeraiUassungen

nrTienamnilnng dea gaazen Volkes nnd dessen Macht»
befugnisse und ilen .Vbslimmungsmoilu«. Analog werden

dargestellt Zusammensetzung, Hechle und i'tlieliten

dar Bnle. — S. 251—257. W. M. Kamsay, Micro-

tiana handelt Ober die Ära von Gangra (Papbla«»

gonien) und Uber das im Jabre 1 9 n. Chr. an die Römer
übergegangene Gebiet des Atcporix. Im zweiten

Teil bringt er einige l^'achträge zu einem Artikel von

y. Bdrard, Boll, de eorr. he». XVI (1893) 8. 417 ff.

tlber Pisidien, niimlich über Demos Osiu, Uber die

Lage un<i Ära von Ariassos und über die I^age

fon Kodronla. — 8.258—266. Tii. Keinaeh be-

qrieht die aeacn Fragmente der Uekale dea
Kallimachos im Anschtufs an die Pnblikatioa von

Tb. Gomperz, Mitteiluniien ans der Sammlung der

Papyms Enherzog Rainer VI. üd. Er handelt ttber

den gansen <%ariü(ter des seboo tat Altertam hoch-

berflhmten Gediclife«, druckt den Te.xt ab und versucht

dauu eine wörtliche Ubersetzung zu geben, hierbei

mtentfltzt von Henri Weil. — S. 267-270 Paul
Lejay behandelt in Ergänzung eines Aufsatzes im
vorigen Heft der 'Jitvve einige Fragen betreffend

die Handschrift des Petruse va n u'eliums und

reproduziert die zwei letzten Seiten der Uaudscbrift

in Heliogravüre nach der Ausgabe von Ad. Lnds,
M6moircs de la Mission arcböologinue fran^,aise au

Cairo. IX. fasc. 3. — S- 271— 272. E. Legrand
ergänzt seinen Aufsatz Ober den Kanon zu Ehren dos

Patriarchen Eutbymos II. (J?*»Me V [1891 1 S. 420 ff.)

auf Grund eines Briefes von Edniond Bouvv. —
S. 273—277. Paul Taunery, Schluls der' Auf-

zflhiung der Fragmente der Jtdttit*ttXnia\ f^fuj-
i'fTtti des .loannes Daniascenus (vgl. Revue VI,

85 ffji. Sie entliallen aphoristische Bemerkungen über

die griechischen Philosophen. Ein lilngeres Fragmwit
erzählt die doch wohl erfundene Geschichte des sonst

unbekannten Eucidcs von Samos. der in Athen bei

einem gewissen Polyeides, (?) sich philosophische Bildung

SU holen suchte. — S. 278—279. Th. Ueinach,
Bulletin äpigraphiqae, sllhlt in geographischer An-
ordnung die Mehrzahl der im Jabre ISOJ pulüzierlin

Inscbriftcn .auf, wobei er die Eigentiuiilulikeilen und

Bedeutung der cinzdoen Hummern jeweilen kurz und
treffend hervorbebt. — S. 290—293. Corrcspondance

grccque. — S. 294—296. Silzungsberichte der

AmicitUioti pour Vencoiirugement de» cludes grecqufn.

— S. 297—316. Besyrechnng neu erschienener

8ebriften ans dem OeUete des gritddadMn ^twtnm.

Atlienacuni 344ö. 3447.

S. 632. J. Arthur R. Munro, Ausgrabungen
in Montenegro (Doclea). Eine in die Kirche hinein

verbaute Inschrift pafst nach Bochstabenfurm und
Inhalt mit einem der Insebriftfragmeute zusammen,

die dem Arcbitrav der Basilica beigelegt werden.

Da die anderen AreUtravftagmente andere Bad»*
stabenformen /eigen, so mols man die beiden fiTSt-

genannten Stüeke von ihnen treuucn. Danach ist

CIL. III. suppl. 8287?» zu berichtigen. — S. 633.

In Palästrioa (Praeneste) wurden aufser Architektor-

fragmenten auch Stücke von Statuen gefunden, deren

eines wdlil der Fortuna angehört, welcher der Tcm])el

geweiht war. — Bei Vicenza wurden zahlreiche

rOmfsdM MUbmi, meist vletoriati, gefimden. — 8447.
S. 703. Daniel W. Kettle, Der römische Tempel
zu Keston. ZusiUze zu dem Berichte von Wright.

Academy 1123.

8. 416. F. Havcrfield spricht sich dafttr ans,

dafs Lindum eine rümischc t-olonia war. — S. 417.

A. J. Evans macht darauf auMerksam, dafs viele

FMsse in den von den BSmern nntenrorfinien Ländern
ihren alten, einheimischen Namen eingebufst und da-

für den einer Stadt angenommen haben, durch deren

Gebiet sie tliefsen, daher die vielen (ulnes in England,

benannt nach Orten, die entweder \s irklich Kolonien

waren oder zwar nur Muoicipien, aber im Volks-

mnade «aeb als Kolomeo beiMcbiiet wordeo.

Berliner philologische Wochenschrift 48. 47.
S. 14G8f. Lucian Mueller, Die Trabeatao des

Gaius Melissas. Diese neue Kunstgattung sei der

AnrcfU^ des Horaz /u verdanken. — S. 1469 f.

Neues ans Troja und Mykenai. Hinweis auf die

Ausgrabungen DOrpfelds und das Buch von Tsnntas
MiTtl^vctt xal .l/rxi^miOv noXmapog. — 47. Maxi-

milian Mayor, Über die mykenischeu Gräber von
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Thorikos. Unter den Urübern fäUt eines durch seine

ungowOhuUehe Form einer toaggestrecJcteo Ellipse von

9 ni lifingc und 'i,'2'2— 3,55 ni Bnite auf. \'<>n

Ifcsomloror Wichtigkeit ist die AuIVIli kutiy eiiius

grofseii Kuiiixilgrabes ati der Sei'st'ile des Berges,

in dein drei Scliaciitgr&ber zum Yorsdieiiie lutmeu.

über dem ersten nnd dritten 8cbaelit|g;abe ist je ein

sarküpliag;iliulicln:s 1 in l)i)lies ("Jcliils anl'u'! iiiiun rl,

iu der Toolinik der Kupi>üi und syiiiuictriscli 2Uiu

EiBgmgo. IHe FanAe dnd aniser Belang, dm die

Grilber wob! acbon im Altertnm geplflndert wocdeo

sind.

Baieuiras-VMMickiia philtL SdiiillcB.

.Xscli.vlos I'roiiicthcM f. d. Sdiulgclir. crkl. von

A'. WeclUtiH, 3. Aull.: Hw, de» 41. gr. VI (1093)

8. 803-305. tn einem vesentlicbon Panltte fabt

lief, das Uraiim aiidci-s anf. Per Kommentar ist vor-

züglii li, nur mit Hclegcn vidicii lit zu sehr l)elastet.

n. Weil.

Aristopbauts Vcspae, cum prolegomenis et

coninientariis ed. X pun Leeuwen'. Bev. de» H. <jr.

VI (IS'.i.'i) S. -J'-iS-:!*)!!. Kinlrituni; cntii.ilt viele

wiükurlicliü Venuutuiigvu. Diu Krklüruug ist sorK-

AUtig, die dgenen Textkonjekturen des Uerausgebers

sind ein weniy kühn. AV«/ llnt-mmul.

AristOtlc's CdUbtitutiuu uf Athens by J. E.

Sandjf$: J)phW.4b S. 1409-1419. TonfigUehe Aus-

gabe. Ka£ VOM Sckoeffer.

Oabelon, E., M^ianges numismstiqnes: BulLerit.

18 S. 34-J. I>rii Iiiliall -ki/zi. n .1. fl. ,. :!>.:'.!„>/.

liruchtnanu, C, V. II., iüpiUicta dLurum, 'luao
!

apud poetas Oraecos leguntur: Jife. de» il. ar. \\
i

(1893) S. 300-30-2. Zei^'l einige auffallende Lücken

und I nf^enauigkciten- Die Argonautioa des Apoll. Rliod.

sind, wie im oinitclnen iia< ligcwicscn wird, oqgMlOgeild

verwertet. U. de La VilU de MaremonL
K. Brngmann, Omndrifs der vergleicbenden

Grammatik der intlogcrniuni>elien Sjirachcii, IinUccs;

iSlphU. 23 b. 3Ö4 f. Sehr genaue, cingcLeniie liuliccs.

Stolz.

Caesar und sein Fortsctzer, Schlufs des Jubres-

ttcrichts von J{. Schneider: Ztsclir.
f. d. Gymn. 10.

Chronica minora, collcgit Cixroluii Frick.

Vol. I: Jito. de» ct. gr. VI (1893) b. 300-303.

Fteifsige and sorgfältige Arbeit. Zorn Uber gene-

rationis trägt einige \ ermutungcn vor Au<j. Mulul.

üicerouis Tusculan. diH|iutat. libri I et 11 erkl.

V. Ueine. 4. Autl.: ZöG. 44,8-9 S. 833 f. A.

Kornilzcr miderspricbt der Beurteilung Ciceros und

seines Werkes in der Einleitung des Herausgebers.

Ciceronis epistularum libri sedecini cd. L.

MtndtUtolm'. BphW. 42 S. 1419-1422. Sichere

ßmndlage für alle weiteren Forschungen. A GuriitL

Ciceronis Tuscnianarum disputationnm lil»ri V . . .

eikl. V, Otto Jltim: i\/</<A'. 13 S. :i54-3,')7. Un-

bedeutende Bedenken kuunieu gegen die reiche Fttlle

des Gebotenen nicht iu Betracht. Levpuld Heinlmrdt.

Stephanus Cybulski, Tabuiao luibns antiqui-

tatcs Graecac et Roniauae illnstrantur. .siini|itilius

N. FettauU J^ctropoti: Aphlt 33 S. 3G6 f. Mit viel

Gewinn an verwerten. JJruucke,

Daresle, U., La science du droit en Gr^ce:

Um. dea ä. gr. VI (189S) 8. XIII. HOehst verdienst-

lich. 6'iVar*/.

De 1 b r Ü c k, B., Die indogenuanischeaVerwandschafts-

namen: //Z 71, 3 S. li)3-465. Eine gründlichu Wider-

iQgoag der von Bachofeu aufgestellten Mntterrecbls-

theorie. N.
Dessau, Ilerniannus, Inscriidiones latinae seleetae:

LC. 42 S. IdlO f. Eine tttchtigc und brauchbare

Sanmlnng. R. lUaOn.
Fischer, Alb. Friodr. Willi., Die kirchliche

Dichtung . . . .: LC. 42 S. 1513. Die Kräfte des

Terf. reichten aar LOsong der Sehwieriglniten meht
aas. M. K.

Oaleni scripta minora rec. Marqnardl'MfUler'

Ilelntreieli. Vol. III: /V.Z. 42 S. 1320. Sachkundig

und besonnen, nur in der Annahme von GlossemcD
noch nicht vorRichtig KBW^g. K. Kalbfteueh.

(tedeon, ^I. I., "EyyQatfot kH^oi xai xf-ixciiue;

\f)liJi. L'3 S. 307 f. Für Lokalgeschichto niciit ohne
Ertiag. Mtislerhant.

Graf, K., UnregelmO&ige griecbiscbo Verba alpba-

betisch: Würrt Korr. b/^ 8. S48 245. IM« anderai
Ver/i'irhiiisse sind neben diesem liMim mehr Iton-

kurrenztahig. Grote.

Gregar, F., Der Gharolcter des Kreon meli den
drei tlieliaiiischen Tragödien: Z"(V. 44, 8-9 8. 835.
Venlienl alles I.oli. //. Si<iliuiiijtr.

Ilarnack, A., (Jeschichte der altchristlichen

Litteratur: ThLZ. 22 S. 642 f. Selbstanaeige mit

einigen Nacbtrftgen von A. Betmoeic.

Henriann, K. F., Lehrbuch der priifbisc/ion

Auti<|uilaten. I. Bd. 2. Abt. von Vid,ot' Thunuer:
A)>/«/i'. 23 S. 358-303. Eine Reihe von Bedenken
macht geltend Adolf Bauer.

Herodot, Jahreshericlit vuii //. KaUetibtrg:

Ztsclir. f. d. Gyiini. 10.

liiDtner, F., Der Ptiichlcnslroit der Agamemnoos-
Icindor in Sophokles' Elditra: Z50. 44, 8-9 8. 885.
Wust der uDgriieueriicbsten Phrasen. U. Sl Sedi-

Hodgkin, Th., Thcodoric the Goth: HZ. 71,3
S. 498. WortvoU als gescbichtliebea Lesebuch. Fr.

Vogel.

llofniann, G., Die .Schrift des ("ensorinus de die

natali: ZöG. 44,8-9 S. 839. K Kalinka berichtigt

einiges.

Hollrinder Ludwir;, Kunaxa . . . .: Xj>hU.23
S. 3t)5 f. Dringend emiilohlen von Reimer JJamen.

Ilüratius' Briefe verdeutscht von Baemtitter-

Keller: ])LZ. 42 S. 1321. Die Übersetzung steht

der Höhe des Erreichbaren nahe. J. Mähty.
Iloratius rec. üreHiut-Meieea. Vol. II: DLZ 41

S. 1290. Der Uauptwert der Ausgabe beruht auf dem
neu bearbeiteten Kommentar. K. Sehmkl.

Joseph, D., Die Paläste de< liomcri^chen F.pos:

: ypliJ{. 23 S. 353 f. Lust seine Autgahc in

trefflicher \\ eise. h'ml. Menge
(Katalog.) British Museum Gatalogue of Greek

coins. lonia. By B. V. I/ead: Acad. 1120 8. 348 f.

Ausgezciclinot. C. Oman.
Kcmmer, Otto, Arminias: LC. 42 S. 1490.

GoDttgt in keiner Weise. A.
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I.at:tanti op. ra II, 1, o.l. .S. linnult: />';•/( Ii'. 45

S. 1423 f. Mit grolser Umsicht uud Güiiauigkeit

gearbeitet. SittL

I.attm.'uiii, .1., Dif Vorirruii};on des iloulsclnn n.

lateiiiistlicii Illcmoiituniiiterriilits: ])LZ. S. IHIS.

L.'8 Hetlxult: im lateinischen Unterricht bcsti-lit in

ein«- Terständigen Mischung ms induktiver nnd do-

dnktivpr I^brart. P. Vimer.

liattnuischc Lehrbücher zeigt //. Koziol /.öd.

44, Ö-9 S. 753-773 an: 1. Fülirtr^ Vorschule fnr den

efsten Unterricht, 2. Anfl. (*niit OesriHek zusammen-

gestellt'), 2. Wartenbrry, Voi -^i l.n!.' zur Lcktürr (zur

Probe oinpfohlcD) , 3. I/ohtr. i/sii), ( bung^bm h für

Sexta, 3. Aufl. ('rot lit brauclihar'), 4 Jahr, Vokabu-

larium zu Tl-IU l/csobuch für Sexta ('willkuiomcn'),

4. Oehter, Sc/iutiert ti. Sturrnfioe/fl, Übungsbuch für

Quarta ('rcclit branrlibar'), *!. WrnftTverzfichiiis dazu

flir Sexta und Quinta (sollte guteilt werden), 7.

Oedik»-Hofmann, Lesebneh, 36. Aufl. von Stiller

(niclit olinc Mänu'rl ,
s. .]fill!' i\ l.csi - n. I luinjisbuch

für Quinta mit WortciMr/eiiiiuis (empleiilonswert),

9. Führer, Cbunfsstoff für das zweite Jalir de«

Untcrriibtes, 2. Aufl. (die Vt-rbcsserungen sind sehr

zuldrciriii, U). //t hun'fiiif. I bunKsbuch für Quarta,

2. .\nll. ('mit ilidaklischcin tlL'>.<:iiii k dm rhjiefllhrt'),

11. IVestner, Vokabularium l'Ur Quiuta uud Quarta,

5. Aufl. (verbessert), 12. SehmitU, Lesebuch aas

Nepos und ("urtins ('sorgfalti;,' ^'earbeitct' , 13. \filll,r.

De viris illustribus, 2. .Vutl. (ist silum in ca. 40 An-

stalten eingeführt), 14. Euherl, NVintcrbuch zu Ncpo»,

12. AnH. (wird empfohlen), 15. Jiaacke, Oasselbe,

11. Anfl. ('vorb.^ss(rt'), Ki. Eiehfrt, Wörterbuch zu

Caesar, 7. ('n'rlit -or'^rultig') , 17. Lnttntinui,

Übungsbuch fttr Terlia, 2. Auti. (-ein treftiiclies Hilfs-

nittel'), 18. Mayer, Übungen des Stils für Tertia

('mit SailikoMiitiiis iiml G< wi-;><iiliaffif,'ki if L'MrlH-ifet'),

19. JJuri'iuaim u. yoUdi, ÜbuDgsbucli für die mitll.

Klassen (wird enpfohlea).

T. rlinl 1 , T!i. . Do aiiinialilnis et licrbis ad ci iia«.

lioniaii-triini adliibiti-s: ZöCf. 44, h-9 S. Ü39f. Erliebt

sich nicht über den Charakter einer SteUenaammlung.

E. Kaliuka.

Mttller, F. Max, Die Wissenschaft der Sprache

. . . bcsiiriit A'. Rrk und W. UV-,/,)/,7/,;,. II l!d:

AphJi. 23 S. 3ti3 f. Keine NeubearbuitunK, mir

dne Auflage in guter Übersetzung. Felia; Pabut.

Hugo Muzik, Stoff und Mittel des Unterrichts

in den kla.s>iM ht n Siirai lim. . . : AphM. 23 S. 3d7 f.

Vielen, aber nicht alb a it* incrkoDgen des Yerf. wird

man beiptli*'liti-n. Jimi. Mtnge.
Natorp, \\, Die Ethika des Demokritos : DLZ.

41 S. I-2^H. //. erhebt Ited. nkcii i'eii die

Stellung des Verf. zu der Frage der Echtheit der

FraguMote.

I'amorino, F., La pronunzia popolare dei vcrsi

quantitativi l.atini nei bat^bi tempi cd uri^inc ilellu

verseggiatura ritmica: ßphW. 45 8. 1427-1431.

Ohne Zweifel bat der Verf. durch diese exakten Unter-

suchungen auf einen wesentlich höheren Standpunkt

geführt, als er bisher erreicht war. M. Maiiilim.

Richter, A., Erasmus-Studien: UZ. 71,3 ä. 505 f.

Gute OnuMUage für idne kOnftigo Bkjgrapbie. K. Uarir

PHILOLOGIE. 1808. Ko. 51. \\\^

UiM'fslor, K. .T., Gc«chichtc der Königl. s lrli-iisclu n

FQrstcn- und I^andesschulc (irimma: Uplk II'. 45

8. 1431 f. Tüchtige nnd flcifsigc Arbeit. A'.

Rossettu, Vittorio, Storia dell' arte militaro

antica c moderna ... : LC \i S. 1,'»04 f. Line

sorgf.ilti!,'e Arbeit.

A. Schneider, Zur Gescbichto der Sklaverei im
alten Rom: li^kW.kh S. 1436 f. Das vorhondene
Material ist nicht vollstiindig benutzt, auch finden

sich einzelne Irrtümer. M. Voigt.

Werner, .lohs.
, Do^'mcn^'eschichtl. Tabellen...:

LC 42 S. 1497 f. Sorgföltig angefertigt. Ii. Kr.

White, J. W., The stago in .\ristopliancs.

GappS, A'., The stage in thc fireek tlieatrc acconling

to the cxtant dranins: BpkW. 45 S. 1424-1426.

Zwar nieht alles, lAer vides ist beweiskrRfUg im
Sinne d4>r Dftrpfeldscben Hypothese. FL Rmrh.

Mitteiinnf;.

Acad^mie des inicriptions et bellea-lettrei,

21. Juli. Geffroy, Hericht ül>er Ausgrabungen

bei Bologna: Habellischc oder illyriscbe Inschrift von

12 Zeilen. Zucilesco, ßericbt Ober das Trajundenk-

mal in <ler Dubrudscha, welches wie die Trajanssäulo

ein Werk des ApoUodoros sein könnte. — 2b. Juli,

fjafajre, Ober das Carmen saecnlare. — 4. Angnst.

(.'ieriinint-danneau, (tjcr Henm von Alcxandria

nnd iicn Stoiker I'osiduuius. Durch eine Stelle in

der arabischen übersetanog des lleron wird dessen

I/Cbcnszeil in ein spftteres Jahrhundert verlegt. —
11. August. Dcloche, Über die Sitte des Ilinglragens

bei den Uömern. Der goldene King war ursprünglich

Abzcicbcu der Ucsaudteu, später der Seiuitorcn uud

der Ritter; im dritten Jabrfa. n. Chr. beanspruchten

iiin -^opar die Freiiielassenen. — 2.'). August, llerou

de Villcfosse, 1 her Viuuni .Me-opotaniium. Mcso-

polaniiuni lag zwischen Agrigent und Syrakus; es steht

im Itinerarium Antoniui. De liartli^lemy. Über die

gulliscbo Völkerschaft der Longustuletes.

Verseichnis nea erschienener BQcher.

Tacitus, DialogUS de oratoribus. Keviscd tcxt

with introductory cssays and notes by II'. /V^t*ü/».

Clarendon Press', 210 S. H. Sh. 10,Ü.

Tclfy, Iw., Chronologie und Topographie der

ijrteckiadten Autapraekr. Nach dem Zenpisse der

Inschriften. Leipzii:, IViedricli. VIII, HT. S 8. .ff 'i.'

Terence, Adelphi. With iutruductiun, uutes aud
critical appeadix by O. Atimor«, HacnilUui. 206 S.

8. Sh. 3,0.

Tcstamentum Novnm, graece et latine, rec. Fr.

DramheheiJ. l'reilmrtr, Herder. VI, 487 S. 4. JL 5.

Voigt, 6., Die WiedtrlttUbunq dts kUmitditn
Alt«rtim$. I. S. Aafl. von M. J^hnerdt. Berlin,

G. Iteimer. XVI, 591 S. 8. A \0.

V. Warsberg, A., Kine Wallfahrt nach l/udona.

Aus d. Nachlasse hsg. v. ./. FrlHi liauf. GiVS, l.cuschner

und Lubcnsky. VII, 151 S. mit 2 Karten. ./(^ ;!,.»0,

Wentzel, II., De infinitivi apud Juntinum usu.

BerUn, Rügcr. 72 S. 8. JL 1,20.

T«iMl». Idtakttari Dr. Fr. Baida« BmUb LnlMBafertB.
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ANZEIGEN.
Verlag der Weidmannäclien Buohhandlu&g in Berlin.

+ 4- 4. .j. :i. ij; Hf^ -. -1- •»• 4* H" "T" 4" V 4* 4" 4*

Hoben wurde vulUtäudi^: GUUL ud KOMER

(eben der Griechen und Römer.
Sechrte wllttäiMlig neu bearbeitete Aufliga.

H>'r«usgi t»i'lM'ii Voll

Richard Engelmann.

Mit 100 in <I<'U T<\1 K('<lni('kttii ALIiiMuiiße».

OelmndcB In Lainwand mit LaderrOek«.

x o—ci Wut-
Tcn^ndlirtir« ffnmaa ti«iiitlJ»

(Irr ),'<''^<'><'>'«'>^%lS(''*'t <]<*

klt*n Kulturvollii-« Ut W'ilil nr« )!

ni«*DiLlii itebot. u wurd.Ti- I'-t

Lt'wiT niiilt »ifli »lurrh tlf rt'tjt-'Uiif

Srliilci. niiii; . »ii u i'fl tat

lxM«iM;kiffi IJidituQjfiMi und (te-

i]( Umot iir*r aiUdtii,

Hur>crn ddJ THinp*-!. «It Krti'u>-

uiid 8«'«ht'ldeii, .Iii t^iDfactiv Bttr-

^r. in AuKllbunsf ihriM nuinniff-

racbrn. ult .chuii huch fnltickel-

Icn Dl» KlirLt-t!t*T « ft. w,

:r. jll.'ii I.. Iii c.ill.iiii imil St.'Datl

vurxufliiin-ii , cbwnitu inKcbtig

>»get«g«ii, Iii wi

Mfc«itli«heii OnuiJ»lti«n »u>g<!

,WiHk*»-IKiMlMk. £ 4fWB. KuaMV

lt. tiaertuerM Vorlag, U. Ueyfelder, B«rliu SW.

~~ Urrter der Prette SSS

desehiehte der römiseheii Lttterator.
Villi

Friedrich Al.y.

Gr. 8". 8 M. auch in 8 LiefcruugQU zu je 1 M.

Di* 1< Uthrtmg«M im JaiMKr MM atuftegebeii.
Die 1.U-f. 9 -8 fSeUnlk) mOmiam tmaoL hintanbiHidflr, bl* Octmn VOM.
Trof. Aly, dar Tmdi«Kt«HiMMgotwr von Lebeiuti«aclinib«aCMl <1m Cicero

(IHtl) Unit «li>9 Horns (lOT) Matet in <l<>ui lumcn Biit'li<> unseren hfiliMca Sefaulon
cia«« littrriirhl»tariMliM teharn für 4it UktUr« in UleialtekM DeterHcM

«"wie «lli'ii Ki' unili II '1p« klnssisc-hcu AKortums iiln rluiu)it

rliii' KUilulirnii: in dir rümiitrlic l.itlci'ilar);rM'liii'lilr.

K. OSaertue» Verlag« U. Ueyfelder, BerUn SW.

Soehen er»i-hieiieii

:

System der Pädagogik
im TJmrife.

Prof. Dr. A. Döring,
lor D. nd Pii«<atdOMat«a m dw Barih

XII tl. 80U S. 8». Q ^fC

IMber enchieaen:

Philosophische Güterlehre.
Untenocliungin über dio Mciglichkcit dor Gllkckseligkcit and dio

wahre Triebfeder des sitUicben llaiidelus.

Von
Prof. Dr. A. Döring,

OjvnimUinktor D. lad PriiaUMaalra «a dw HwriiiKr t'niirmiUt.

XII «. 4K»a 8>.

Bekanntmachung.
Wissenschaftlicher Lehrer an der

Healschnle iu Uaedlinbnr^.
! Für die hiesi;:,'!; K'-Nilsi-liule wird i-in

wissenschaftlicher Lelirer mit der Bo-

j

fiiliiicuiis; zum Unt^irril;llt^! im J)i!Ut-

I

sehen und in der Oeri-lii'. lit r. sowie
iu der J{tjlii:ioii im NilHnl.irln' i^c-

Racht.

(tetsifjnete JJewerluT u nll'-ii ilim Mrl-
diiniceu iicl»st l'Hll'iiiii:-/.' UL:iiisv.iti imd
einem itr/.tlichim (ii'sinidlioiUzeu(fnisHe

bU 16. Dexenbar UM
hei UUH l inroiuhiiU.

Die Anstellung .<ioll am 1. April 1894
erfolgen. Das Dicusteinkoinmen wir»l
nach Mafsj^abe des Oesetzes, betr. das
1 ii<'nstcink(minit'n der Lehrer an den
iiii ht sta.itlii lieii iitientlit-iien höheren
Scliul- n vum 'Jö. .luLi Hil', ifewährt.

Die «uswärtii;en nstjuhre werden
;intferei-bnet. Nela'ii dem (n-luilte kann
eine feste pensiunsfähiKe Zulage von
9UU M. für ilas Jahr währt werden.
Die Ahhaltunjf eim^r Lcbipiofae wird
vor der Wahl verlaiii;t.

^edUafcarar. d. 7. Dezember 1886.
Der Maijistrat.

Wisüeuschaftlicher Uiltülehrer

an der Realaehiie in Uaedlinbar^.

PBr die hiesige in der Entwiokehm^
beffrilTene Keelmhule wird ein w-issen-

< Hcuaftlicher Hilfslehrer mit der IkfKhi-

guut; znraünterrichte im Französischen,

sowie im Deutschen oder Knglischeu

gesucht.

Ueeitn>ete Bewerber widleu ihre Hel-

dungcn nebst PHtfuiij^'H-Zeugnissen und
einem ftrztlichen Ueswidheita-Zemnüaae

bU 16. Jaawur UM
bei uns einreichen.

Die .\uHt<lh»g mU «m 1. April
ISIU erftdjfen.

Das Diensteiiikommen wird nach

Mafs^ab^) des (ieiietzes, betr. du Dienst-

einkoninien der Lehrer an den nicht

sUuktliciMm öffentlichen höheren .Schalen

vun> 'i'>. .1 uli 18^2, gewährt.
Die Abhaltung einer Lehrprobe wird

vor der Wahl verlangt.

l^aedllnMi«, d. 7. OeBember vm.
Der MasiatrAt.

R. QMrtners Verlag, H.

Berlin SW.

Soeben ersclüeneu:

Dntanaebungeti

teSsIteeltii

WiMft

Von

2828. ar.8* eHk.

R. Qaevtam Varii«. iL Heyreider, fiecila SW. Dmek vtta Lemhaid Simioii, Berlia dW.
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GEORG ANDRKSKN, HANS URAHEIM
itnh «U«

taebhaiHltiiiig««

od PekUntor.

ÜND

FRAiNZ HÄRDER.
Tlwt»ljl1irHeb ( Jt

InaenU

10. Jakrgan^. Berlin, 27. Dezember. 1893. Mo. 52.

J. La Ho che, HomarüMlM ITBtemieliiiBSBii. Swettcr
TeU <P. Cauer) . »17

J. A. Thom tnn , Pi» comparRtiuiiib. V. r^iliimi^ Fnuiko) 14IB

P. Ovidii Xnunni« M.tHtiiMiplin:..i Auswahl \<M
Ueiiser, ß. AutI . u K.;rii ill. IL lliii^) ..... US

ILTulli Ciceruni» uratiu üe iui^i. l.'u. \

A.KornitmT •!

Tue itiiK. Afcriool« Mid Owrauiato «d. Iqr H«pkla«
tU. An4lrM«u) ................. 142S

.«lUfüm: llovua «reMotootan«. Itet—Jniil
butt 4. s . :

MtMnmunt- Ttrtmtliiiü

1498

USB

Die Ucnen Verüuaer tvii Frognmpieii, Dimertttioiwii nud MutUgen QelegeiiheitaMhriften werden gelMtn,

BMcmionMieiiiiiltK «a B. Oeertnet s Verlafibaehliaadlimg, Berti n SW., SchOaebergeritr. 96, elueaden snwollen

Rezensionen nnd Anzeigen.

Jacob La Koche, Ilomrrisclie Untersucliungcii.

Zweiter Teil. I/cipzig, Teobner. 1893. IV, 220 S.

in 8. 5 A
I)ie>L' Sammlung vou Aufsätzen sri.lli r>t sich

dem im J. 18(>9 unter gleichem Titel or^chieucuen

Boebe an, doch mit dem Ustendbied, daf« sie

weniger als jenes der Tezftritik dient. Iii» hier

vereiiiijjtfii Abhanfllringcn waren znin Teil schon

früher bekannt, zum Teil werden «ie jetzt zum

enten Male veröffentlicht. Dae nrnfon^preiclitte

Stiick ist No. 1, 'der Infinitiv bei Homer'. 1M7;{

verfiif^t. aber Hpilter ilurcli '/ji>'.\t/o veriin.'hrt nml

umgüurbeitet. Der Verf. hat die üeispieic der

Tenehiedenen Gebranchsarten des Infinitivs ge-

sammelt und übersichtlich gruppiert; wn.< er ' ii -

leitend über die (irnndbudentiin^; dio><'r Vi-rK.ii-

form und gegen ihre ä|irachwiseeu»chAttliche Ab-

leitung sagt, war doch wobl aehon 1873 Teraltet.

— Der zweite Aufsatz ('Der Infinitiv des Aoriüfs

bei Homer') tüncht dnrcli Verpleirhnnp der Bei-

spiele die eigentümliche Uedeutuug iles aoristischeu

InfinitiTs im Untersdiiede too dem anderer Tem-

pora fe^t/JlsteUen und be8j>richt namentlich die-

jenigen Stellen, an di iten die CberlieftTung oder

die Kritik der Ueruueigelier zwischen vcr»ehicHleueD

InfioitiTformeD eebwankt. Hier kann es vor-

kominen. dafs wir der von La Rocfae getroffenen

KntHtheidnng beiHfimnien, ohne uns seine tiriinde

anzueignen. iJul'ä < 4!J(i (gegen Cobet) okttsOtu

featsahalten ist, glaube auch ieh, and an der Not-

wendigkeit von il(rin!>at (statt limin'hti , r28. 366
bin ich sseit dem Erücheineu meiner Ausgabe irre

geworden; aber dafs hier der Inf. Aor. 'das be-

stimmt erwartete Eintreten einer xokBnftigen

Handlung' bezeiilnie. ininlite i<h nicht zngebeu.

Vielmehr erzählt Odyssemi: 'wir meinten schon

verloren zu sein', nnd von Meoebius beifst es, be-

sonders dentlich 'MHi: er glaubte die Etaehe si^on

vollbraclit zu haben. — An dritter Stelle wird

die münuliciie Cästu- de« zweiten Fuises besprochen,

nachgewiesen, daft sie in Bezug auf Länge und

Kürze der vorhergebenden Siliic dasselbe Hecht

« ic ilie Haupteii-snrcn nnd wie der VersschlulM

geuielist, und im Auüchluls daran für eine lleihe

kleiner teztkritisober Pra^n eine bestimmte L5^

sung gegeben. — l^iu sehr schwieriges Kapitel

bcliandelt No. 1: 'Der l/lolse Konjunktiv in ah-

hÜDgigen Sätzen bei Homer'; denn liier werden

die F%!le erSrtert, in denen lowoM der Konjunktiv

als der Optativ in den Yers pafst, oft auch beide

iili. rlirfert siuil innl nnn nach Logik und Sprach-

gi-branch cntachiedeu werden mufa, welche Form
geschrieben werden soll. Hier wird das, was der

\ erf. als seine Ansicht vorträgt, wohl vielfach

auf WidiTsprufli stor>en: z B. dafs PiüM inör

fiiv j-üd nüytiay /<tÄ*' änittat, Zf i*s u<ftifj} der

Optativ nnmj^licb sei, während er (mt d*

<£//(» yfftiaStoy, ÖTig louüiü yt (V^oi) ganz mit

lleeht stehe. • Die tolgotide .\bhaudlnng (.'))

»teilt die Fälle von 'tV oder iii im vierten Ful'se

des Hexameters* zusammen and gelangt zu einer
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ganz eiulenchteaden Hegel darüber, -wann da«

eine unä waim dM aadare Ton den Dtoihteni ge-

setzt worden sei. — Der siebente Aufsiitz ist

überschrieben 'ein KapiU^l homerischer Syntax'

und giebt, wieder in ausgeführter Darstellung,

du Material (Br eile YerhSltiüne der Em^raen,
eowohl Biracheti Subjekt und Prädikat nh nnch

swischeo Attribut und Apposition and ihrem Sub-

stautiT. Äoffalleud ist S. 167 f., wo die verschie-

deeen homeraekeB Auedniekeireieen für unser un-

bcHtimmt^s Subjekt 'man' aufgezrihlt werden, dafs

gerade die am genauesten entsprecheude, <<*^t

nicht mit erwähnt ist. — Das grSlete Intereeie

gewfihrt d«r kurze tedute Aufsatz «Kritiidies

nnil KxcfTetisrhes*, wo 41 Stellen ans Homer und

den Hvninen mehr oder weniger eingehend be-

sprochen werden. Manohee iet hier redit anfeehi-

bar« s. B. d649 (aitii i*uv o* dtuta- ti xfv

^fif *tt\ alXoz\) die Konjektur älXotg für älka;:

'was hätte (mau) anoh sonst tbon könnenV La

Boebe findet £Uoc rerkehrt, weil ee dem Noemon

ja gatiB gleiehgOltig seiu k(3une, was ein anderer

hätte thiiu köiuieu: als ob die Berufung auf das,

was jeder andere an unserer Stelle gethan haben

w5rde, nicht (He aUerg^ttfigrte Art dar Radit-

fertigung wäre. Andere Yemiataiigea nnd an-

sprecheml; so die Um8t<^llung von 5 6.3. 64, die

Uerstelluug von lff(W/i« statt taat» fuv n 79| die

naae Sebrabiuig und lotarfniaktion 2584:

KieL Paul Ga«er.

Theaiioa, J. A., De eomparationlbos Vergilianis.

60 S. 8». Land, MöUer. 1893. ^1,30.

Vor 5 Jahren hat diT \'i'rfu<ser vorliegenden

Schriftchens eine Abhaadluug übe/ die Modi und

Tempora in den Tetgleiehoi bei Homer TerGlfent-

licht. Der Hauptteil seiner diesjährigen Arbeit

i.st einer gleichen Untersuchung hiusielitlieh der

(iedichte Yergils <Ecl., Georg., Än.> gewidmet

;

indes kommui in den ^eompar. VeigU.* aneh

andere Fragen von Wichtigkeit zur Erörtemog,

und zwar iu 7 verschiedenen .Miscbiiittei].

Dem (ianzen voraus gehen einige allgemeine

Bemerkungen, in denen Yergili Redesehmnck an

Gldohllineil einer kurzen Setbetiscben \N'ürdigung

unterzogen wird, Die hier vorgehrachteti <ie-

dauken sind im weueutliubeu zu billigen, recht-

fertigen aber niebt den SeUnA Thomsons, daTs

der rümi.sche Epiker nach Schönheit und TreflF-

liebkeit der eingestreuten Veru'Iei< lic weit hinter

»einem griechischen Vorbilde zurückbleibe.

Der erste Abschnitt behandelt sodann Zahl

uud Umfiing der Veigleiehe bei Vergil. Die ZM
denelbeo, so behauptet Tb., sei in sftmtlidieo

Gedichten Veri^ils verhältnismäfsig (gering, nnd

dazu seien die einzelnen Werke höchst ungleich-

mäftiig bedacht worden. Über den ersten Pnnlct

wollen wir mit dem Terfesaet nicht rechten, da

neben der iNatnr de^ behainlrlten 'If-gfUHluMdes

das persönliche Wohlgefallen am bildlichen liede-

schmucke den Mafsstab des Urteils abgeben mnfs;

seine «weite Behaoptong aber whrd durch seine

eigenen Zahlenangaben widerlegt. Tu den 11896

Versen der Aueis finden sicii uaiulich -(uach Aoe-

weis der vom Verf. augehäugteu Tabelle> 110 Ver^«

gleiche, in den 2187 Versen der Georg. 23, in

den 8'J'J der Erl. dagegen 18 Vergleiche. Es en^

fallen demnach auf je IdOO Verse der Än. and

Georg, mod 10 Vergleiche, was daeh «in «iemlieh

richtiges Verhältnis darstellt Dab die Eklogeu

mehr Gieielnti>se aufweisen, als man nach Zahl

der Verse erwarten sollt«, liegt, wie auch Tb.

richtig bemerkt, in dem Charakter dieser Ideder

begründet. Femer will Th. heransgefnnden haben,

dafs iu den einzelnen Hiielierii der An. die Zalil

der vorkommenden \'ergleiche uuverhältnismälsig

Tersohieden sei, nnd zwar in der Art, daA die

zweite HUfte des Gedichtes rar der ersten anf-

fällig bevorzugt sei. Nahe liegende Schlösse auf

den Charakter und die Entstehungsweise des

ganzen Werkae hat Th. ans seiner Entdeekang

nicht gezogen, glQoküeherweise, da sieh die Pk£-

missc mindestens als gewiigt erweist. Thutsneblieh

finden sich allerdings im U. Hache <^wieder nach

Th. 'nibelle> 11 Yergleiohe, 14 im 10. and im
1-2. sogar 18. Dagegen «tttbalten aber ancb das

5. Buch 10 uud das 2. and 6. je !) Vergleiche.

Aach hat Th. bei seiner Seblnlsfolgerung über-

sehen, dafs das 10. und 12. Bach ans einer be-

trächtlich grölseren Anzahl Ton Versen beeteben,

als die übrigen Rücher der Äneis IKtS bez. 952

gegen 871 im 5. uud 804 im 2. üucho^. Endlich

ist ein so SvAerlieher Unteraohied belanglos, wenn

siflil ans dem Inhalte der Bücher triftige GrOnde
für das Fehlen oder Vorhandensein von Gleich-

nissen ergeben, und dies dürfte bei der Äneis

doch wohl der Fall sein. Auf gleich schwankem
Grand» fii6t die weitere Bdtaiqrtni^ des Ver*
fassers, dafs der Umfaufj der Vergleiche gegen

Schlafs der Aneis sie itlich zunehme. Dieser Satz

soll dnreb die TliBtsBehe gestutzt werden, dafs

sich XII 715 ein Vergleich von 8 Versen findet;

demselben läfst sicli aber ein solcher von 6 Venen
aus 1 148 gegenüberstellen. Zudem raulste jener

Vergleieh ans dem 12. Baehe seiner ganzen Natar
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nach umfangreicher werdeu, weil er deu Zwei-

kampf zwiseheii ÄneM and Tnrana durch das be-

kannte Beispiel des Stierkampfes erlüaterii soll.

Im 2. Al»9chnitte der Arbeit werdeu diejeuigen

Vergleiche uafgezühlt <(2 in Georg, nod 8 iu Au.>

and eingeb«nd«r bMproeben, welche in die Reden

handelnder Personen oiiigeflochten sind. Th.

rechnet anch l 31)7 f. hierhin, indes wohl mit Un-

recht, weil diese VerbC lediglich das augurium

erg&men. Anch VI 579 ist wohl kanm als eigent-

liche roniparatio zu betracliten, du der Vergleich

in deu Worten der vates anaachliei'sUeh als Mals-

angabe dient.

[Ke Abeehnitte 3—7 haMn der R«he naeb

über die Hänfang von Vergleichen, über die Per-

sonen, deren Charakter oder Handlungeu dureh

Vergleiche in helleres Licht gestellt werden, über

die Personen nnd Gegensyüid«, von denen die

Vergleiche geimmTnen s'uvl, über die Art der

Vergleiche uud die Mittel, dieselben in die Schil-

derung eiozatiechten. Die in diesen Abschnttteo

Toigetragenen Gedanken finden im gan7.en nnseren

Ileifiill: die Behandlung der einzelnen Fragen ist

grüudlieh nud erschupfend. Anch findet V^erf.

mehrfach Gelegenheit, sich mit frfiheren For-

schem Ober Tcnehiedeae strittige Punkte aosein-

anderznsct/i II, wobei er durchweg das Richtige

trifFt. befremdet hat uns dagegen der Vorwarf

g^a den Dichter ^8. 8/!)>, dafs der Hanptbeld

zn sehr snriicktrete und dafs sein Charakter ein

verschwounneuer sei. Keruig iui<l manohiift ist

Äneas gewUs nicht, aber von einem Zurücktreten

der Person dca Banptiidden kann im Ernste wohl

kamn ^ Red« sein.

Der letzte Abbolmitt 'S. ^l»-')*;) behandelt

die modi und tempora, welche sich iu den Ver-

gleichen bei Vergil finden. Die Ergebniise dieser

Untersuchung sind folgende. Von den Formen

des indic. fiudet sich das ftit. au 7 Stellen, das

impcrf. nur II 471, das plusqnauipert'. an keiner

Stelle. Im übrigen hat Am Dichter, wie dies ja

anch zn erwarten war, das praes oder perf. oder

beide nebeiieinauder angewauilt. Der coui. findet

«ich nur selten und nur in gedachten Vergleichen.

IMe Torkommendeo Tempora sind praes. und perf. ,-

au einer Stelle »'Äu. II 437 cen cetera nnsqoam
bell« foi-eut> findet sich aneh das imperf. Wir

,

möchten indes besweifeln, ob der Verf. die.se

Stelle nnd Än. VIII 691 <peIago credas iunare . .>

mit Hecht hierher gezogen hat; im Qbrigen ist

diese Untersuchung oingelit tirl uikI gut.

Angehängt i«t der Abhaudiuug ein >(schon

oben enrahntes> Veneiehnie der bei Vergil ror-

kommeudeu Vergleiche nebst Uinweiseu auf ihre

ErwShnnng in disr vorliegenden Schrill.

Sind im ganzen die Untersuchungen des Verf.

gründlich und die gewonnenen Ergelinisso sicher,

so iälst doch die Schrift deu Leser kalt. Dies

hak seinen Omnd in venebiedenen Uraaehen.

Einerseits streift der Verf. nnr an einer Stelle

das Gebiet der Metapher, während doeh eine

Abgrenzung gegen diesen Tropus uud eine ver-

gleidiende Zneammenstelhing der von Veigtt in

Metaphern nnd <!leiohnisscn angewaudt-en Bilder

lehrreich und mit /uhülfenahme der BraumüUer-

sehen Abbandlttugen < Frogr. d. Königl. Wilh.-6.,

Berlin, 1877 nnd 1883> leicht gewesen win.
Anderseits sucht mau vergebens nach einer Wer-

tung der Vergilscheu Vergleiche und nach einem

Urteile über Fortschritte uud Rückschritte des

Dichters gegeofiber den LMetni^sn aeinrnr Vor*

gänger. Der Verf. beschränkt sich vielmehr ledig-

lich auf eine rein statistische Uutersuchuug, ohue

— Ton den Worten dar Eiul. abgesehcu — eine

isthetisciw Wbd^g der bei VcKg. sich finden-

den Vergleiche, sei es unter Beschränkung auf

diesen Dichter, sei es unter Heranziehung des vor

ihm Gesebaffeneu auch nur sn versuchen. Wir
glanben kaum, d*6 obne eingehende Beachtnng

dieser (Jesiclüsptiukte fönlrrnde uud zugleieii

fesselude L utersuehungen auf dem Gebiete der

Tropen und Figureu möglich sind. Aach dirffai

es nachgerade Pflieht etnea jeden Fonehers auf

diesem Felde geworden sein, auch die Werke der

Malerei uud bildenden Kunst bei deu Alten zu

Rate tu »dien, wobei sich Qbemischcnde nnd

klärende Fernblicke iu die Eutwieklung nnd Ver-

wandtschaft von schiuGckendeu Bildem in Kunst

uud Litteratur gewiuueu lassen.

Die Form der Schrift ist wenig auuehcnd
nnd die Darstellung nicht frei von VerstSften

gegen die Regeln der Stilistik und Rechtschrei-

bung <^poeta u oster, griech. Dekl. statt lateini-

scher, abjicere, snbnieere, ^'ure, ^'udicat, iutelligere,

co4>licdae, inrehi si isrehentem 8. I5>; Druck-

fehler: uequeum st. neqneatn S. 7: 8. 2 fehlt das

zu siugnlarem illam gehörige iSubstautivum.

Köln. Vnwke.

P. Ovidii Kaionii uietaniurpboscs. Auswahl fUr
Jen Schulgcbraucli mit saeblicber Etnleilmtf^ cr-
lauterndcu Anmerkungen und einem Register der

Eigennamen von J. Heuser, 5. AuH. besorgt von
A. £gett. Paderborn, Schöning 1S9S. JE 1,60.

In dieser Anfhge, der zweiten von Egen be-

sorgten, hatj der Kommentar unter liesonderer

Berftcksiflbtigung der »Scliwiengkeitou, weiche die
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dlditeriiolie B«d«WMM dem Aafingor modit, eine

Erweitenug er£ftbrent die es ennöglicben soll, iu

der jetzt ztij^ewiesencn kürzeren Zeit (inoh eine

betriichtliche Auzabl tod Verseo zu U'^rn. Im

der Tlut entiiilt die Torliogende, im ullgt-inäinci)

ompfehlenswerte AtuwaU die Stücke, m deren

Lektüre man unter den pegenwürtigen Umstünden

überhaupt uoch denken kunu; nur den Abtichaitt

foo Gejx tmd Alcjone, nnieres Elroehtens den

lehSiMteil des ganzen Werken, biilieu wir gern

angenommen und «ludureh zur Wahl gestellt.

Dia Namen Ceyx aud Halcjoue (sie) üudeu »ich

anffiMigefweiee im Regiitar der Eigennamen, das

nicht fiir diese Auswahl angefertigt an sein sehunt

(vgl. S. 18') t'timao).

Die Einleitung int, zum Teil infolge der Dis-

position, naoh der erst von Orids Leben nnd

Diohtang im allgemehiea. dann von den Meta-

mOC^IOatn gesprochen wird, von Wiederlinhmiren

niehi frei und cuthilit mancherlei, wuä Uber daü

Intere«e nnd über das Verständnis nieht nor des

Obertertianers hinausgeht. Was soll mau sich

unter der 'malsvollen Kinistform' denken, die

nach Ö. 0 bei O. 'das »Studium der griechiseheu

Klassiker nnd besonders der alexandriniseben

Dichter begründete?' Eine halbe Seite vorher

heifüt es mit einer Iicutzutage iiuHlilli^'i'u Ver-

kennuQg der alexuudrmiüchen Poesie und de»

VeridUteissea Orids ta ihr: «Seine Poesie ist lern

von der nnchtcrueu Ueflexion des alexandriniscdien

Lehrpedichtes.' Die Lobeserhebungen, die üvid

zu t<.'il werden, sind nach uuacrem Cietuhl etwas

anfdringlieh (aneh der Schfiler dürfte Absiebt

merkeu) und überschwenglieli ('tiefe Kennte!« des

menschlielieii Herzeus' S. äl. Diejeniiion. welche

Vergil uud lluraz keuueu lerueu, noch mehr die

GlQddiohen, die sieh s|Ater mit Jincres, Catnll,

Tibnil, Properz bekauut maelieu, könnten leicht

irre werden an der Wahrhaftiykeit oiler gar au

der Urtoilsl'ähigkeit ihres einstigen Mentors. —
8. 2 ist 'der volltönende Horav' eine wenig ge-

schickte Cl)crsetzung von 'luiuicrosns TT.': worauf

dos Adjektiv sich bezieht, zeigt der l'ontiuneter

(trist IV 10, 50): ferit Ausonia curuiiua culta

lyra. Ebenda scheint der Sats 'Vom Tibull hat

ihn sein Mil">gehehiek ferngelialteu* auf einem

aryeu .MÜsverständiiis der Worte "iiec umara Ti-

buUo tempus amicitiae lata dedere uieau' (V. 51.52)

so bemheii; aneh 0. lUbbeek, Oeschiehte der

Höniiselieii l)ichtnu!^ TT S. '2'21
^ seheint dieseu

Worten mit der >Viedergabe 'auch dem früh ver-

itorlMnen TilniU ist er nicht näher gekommen'

nieht gerecht an werden. Denn conaehit riad

fatn, die dem Tibnil etwas nicht gönnten, offenbar

fata TibulU, d. b. seiu frfiher Tod (vgl. des Unter*

zeichneten Kritiselie ]'r('!e<.'oineiia zu Tibnil, S. Ii».

H7). Aus dieser Uedeutuug des Wortes erklärt

sieh die Form der Anssage. Ovid konnte bei

Auwendung dieses Wortes nicht sagen, was wir

infolge der üblichen Übersetzung 'das (ies.-hiok'

erwai*teu: uec fata mihi tempua amicitiae Tibulli

dedemnt; denn das hiefte: ieh bin sa früh ge-
storben. Feruer bezeichnet amiciüa nicht die

Anknüpfung näherer Beziehungen, sondern den

dauernden Bund zweier mit einander in Freund-

sohaft lebender, ihren frenndsdiafllidien eon-
victus (vgl. y. 47 s<|.: Poutions, Bassus (|uu<jae

duicia couvietus luembra fuere mei; auch V, 46:

sodalitii, quo mihi [PropertiusJ iuuctus erat), die

'vitae eoninnolio amieomm' (vgl. Cie. Cato mai.

1 3, 45). Mit dar Anssage, dafs der Tod des Einen

solclies convivium der gleielit?estitnmteti l^eelen

verhiuilerte, wird noch nicht behauptet, dafs die

beiden sieh nberhanpt 'nieht nShw gekommen
sind'; es liegt darin nur, dafs sie sich nicht

djiuernd haben nahe stehen können. Dafs Ovid

thatsächlich dem lebeudeu Tibull herzlich noch

sehr nahe gekommen ist, das bewdat nr Genüge
die herzliche W'ärme seines Traoeriiedes auf 'i'i-

bnlls Tod. Nur tompus wnrde vom Geschick

versagt; die übrigen Vorbedingungen der amicitia

waren vorhanden: liegt das in den Worten Orida,

so entsprechen sie allen uns bekannten tbatnoh-

liehen Verh.'iltnisaen und schliefsen sich den vor-

hergehenden Worten ^Vergitium vidi tautum' so

an, dafe man begreift, warum Ovid den Begriff

'amicitia' hier einfthrt, statt mit einfachen Worten
anszudrückeu: Tibullum ipsum quoriue vidi t,'»n-

tum. — Die Einleitung sollte im ganzen nur das

Notwend^ nnd Ar den Sehfiler Yersttadliehe

bieten, etwa das, was z. B. Magnus iu seiuer Aua-

trabe bietet (vgl. Thra, (iyinnasinm IV S. 105).

Der wielitigste uud beste Teil des Buches sind

die Aumerknngen (8. 112—175). Dooh ist aneh

hier uoch raaueheriei Anlafs zu Verbesserungen,

die iu der hoffentlich bald nötig werdenden

uächsten Auflage vorgeuommeu werden könnten.

Was sollen für den Tertianer Hinweise anf Stellen

des Vergil und Tloraz. was Erklärungen, in denen

ihm kaum bekauuto Worte vorkoniracu, wie vin-

dicta, petitio (= Bitte), pandosV Was soll die zu

mei II 8 gestellte Frage *Wte wird der KBnstler

den Triton als eanoms daigestellt haben V' wenn

zum folgeuden Verse gesagt wird, 'cauorns' be-

ziehe sich nicht auf die bildliche Darstellung?

Einxdnes kommt uns gesnebt vor. 8o wird ra
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I 112 (äavaque de viridi stillabaut iiioe tuella)

gefragt: ^Waa malen die Spondeen in der Afitie

dwYerBea?': I •2(J'J (hinc densi fiimlimtur aethero

nimbi) soll -durch den Hhythiiiiis diis leblmfte

Fallen des liegeus' uachgeahmt sein. I I6d (fla-

mina mb terra Stygio labentia hieo) loll in *1a-

lieiitiii* 'der Begriff dea Trugen, Langsamen' li> <:< n :

'l'.i Verse weiter (snmmo deliil>()r Olymjio) sull der

Ausdruck 'deiubur' 'die leichte Mühe' bezeichnen.

Zn 1 848 (redditiiB orbii raat) wird bemerkt: *meb

selbst'; wir wiinlen vielmehr den zu II l(;r» nlut

saltiis) nmi III 88 (dahat retro) uotierteu Gebniucli

vou "dare' iii der Bedeutung 'machen' zur Er-

klBnmg heramieheD. Zn VII 161 beiTst es 'liqne

facinut, wcf^en dos Verses', zu IX 175 'liquefiictis,

hier olme Nötigung durch den Vers': da der

8taumi von hcjuere zu (irnnde liegt, bedarf doch

gerade dieee Meaeong ^teilen mit anderer Hfesenng

fehlen in der vorliegenden Auswahl) keiner der-

artigen Erklärungen. Ungeheuerlich ist, was

S. JOü unter 'Pieridea' steht: 9 Töchter des Fieros,

von den 9 ICvaen im Wettgeaaoge beiiegt, daher

anch = Musae'. Der Satzbau ist nicht muster-

gSltig S, 1U7: 1*. entdeckte den Wahnsinn des U..

«odortth dieaer sich dem Zuge entziehen wollte;

203: mnftte einen Felsblock eine AnliShe hin-

anfwälzen. der immer wieder herabrollte.

Au Druckfehlern und kleineren Versehen ist

sn verbessern: 6. 106 Julo, IIU Meere (statt

'Mittelmeere*}, 121 dolores, 184 Schielnal, 187

verwandelt worden wairen, 147 Aolos, 141» zu ver-

werten gewesen wäre. 157 afnerunt. Ic:! des

Achilles, lüö Ahnherrn, 183 C'ecrops (ätutt 'Ce-

crops*, vgl. XAe^e^) nnd Cmmpine (daTs die erste

Sillie als Iiriu<,'e gebraucht zu werden pflegt, be-

ruht doch nicht auf der Länge des Vokals), 18')

Cörjcides, 187 bleibt in Edouidea und Edoni

beewr ein QoantUStBxeiehen über der sweiten

Silbe weg, 187 Peneus, 18!) Ägis, 190 Hister,

194 der Pasiphae, 2UU Pleiades, 204 miTsgestalteter,

*205 Trinaeriua.

Rerlin. H. BeUlng.

M. Tnlli Cioeronis oratio de impurio Cii. I'omiici.

Scliolaruni in usuni edidit AI. Kornitzer. Kiiitio

altera corrcctior. Vindobouae, Gerold. 181)3. 64 S.

A 0,60.

V. Tnlli Cieeroaie Cato niaiur de sencctute.

Seholamm in usnm edidit AI. Kornitzer. PMitio

altera aucta at'ine correclior. Vindobouae, ibid.

1892. 80 S. Jt. 0,*iO.

Die treffliche Eiurichtung der Kornitzcr^elieii

Textausgaben ciceronischer Schulschriften ii>t rühm-

lich bekannt. Ihre Branehbarkeit liegt nicht nnr
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in dem sorgfaltig hergestollten Text, sondern vor

allem aneh in dem beigegebenen Index nominnm.

Dieser enthält nicht blofs dürre Notizen Ober

Perxonalieu, sondern auch sonstige die Vorberei-

tung des Schülers erleichternde .Aufschlüsse, man

TgL in der Porapeiana die Artikd: daodeeim se-

enres, eins ipsiua lilieri (wo der Gebrancb VOn

liberi von einem Kiude erläutert wird), Dstiense

incommodum, triumphus; im Cato maior die Ar-

tikel: adelphi, eerto in loeo eonaederant, oeoatioi,

plaudite, sodalitutesi. Doch sollte meines Er-

achteus im Texte irgend ein Hinweis den Sehülcr

auf derartige Notizen aufmerksam machen, denn

wie soll er s. B. bei § 68 ahnen können, daft m
der Stelle legati eerto in loeo eonaederant im

Iudex nominnm nnter certna eine Erklärung der

nQOfdQla gegeben wird'i^

Manchen. OnittT X«ndin£

Taeitos, Tbc Apricola aiiJ Germania, eilitcd on

tbo basis of Dracger's Agricola and Schweizer-

Sidler*« Germania, wtth introdaction and nafis by

A. Grosvennr Hopkins, profcssor of FiStin in Ha-

luiltuu College. Leadi, Sbcwcll, and Sauboru,

Boston. MeW'York. Chicago. 177 S.

Dieee vortrefflidi ansgeatatlete nnd fest fehler-

los gedruckte .\usgabe ist eine di r teils schon

fertigeu, teils in Vorbereitung begrÜt'enen Bear-

beitungen, welche *the etudents swies of Latin

dassiee* bilden nnd nch im wesentlichen an deutsche

Mnster ansehlieben. Die Grundlage des Ti xtes der

vorli^nden Ausgabe ist üalms letzte Kezcnsiun;

doch sind der Abweichni^mi nicht wen^. Sie

finden sich an solchen Stellen, wo der Heians»

geber sich nicht hat entsdiliefsen kininen, die

handschriftliche Überlieferung preiszugeben, ent-

weder weil er die Yeriegenheit, in welche sie den

I^ser versetzt, nicht erkannte, oder weil er glanbto,

die Schwierigkeit sei auf dem Wege der Inter-

pretation zu überwinden. So ist denn die Text-

gestaltnng vielfiich an konservativ, hier nnd da

geradezQ veraltet. Von Halm hat der Horans-

geber auch den kritischen Apparat (mit ciuigen

Modifikationen) übernommen, ürlichs Antrabe

des Agricola, welche für die Komtnis der Lee-

arten der Agricolahandschrifteu die zuverlässigrte

(jnelle ist, scheint ihm anbekannt geblieben n
seiu.

Die geschickt geschriebene ESnleitang orientiert

in einer Darstellnng, die mehr als blol'se Umrisse

giebt, den Leser über <las f,eben, die sehrift-

stellerische Eigenart und die einzelnen Werke des

TWtns, sowie ftber die Handschriften des Agri*
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colu iiud Uer Germania. Icli vermisse iluriu uur,

WM oraerdiogi Qb«r den Vornamett und das

anatische Prokousulat de^ Tacitu« bctwont ge-

worden ist: aui'li sehe ich uiolit. wie sich die

Aunahiue begrüudeti Itilist, dul» Tac. vor dem J. 120

gestorbeo ist

Draegers 4. Auflage des Ajrrieola. Schweizcr-

Sidlen 5. der Gennauiii Inldcii die Grundlage de«

Kommentars, welcher dem Texte folgU Die

Spnrea der Beontsong dieser beiden Qnelleu fin-

den sich allerdings aof jeder Seite — sie steigert

sich hier und du sogar bis zn wörtliclicr l'hor-

tnigung — aber es muls betont werden, duls,

was den Agrieok betriffi, die einseitige Vorliebe

des Draegerscben Konunentiirs für lexikographische

Notizen auch dft^iillicrterer Art in die nmerika-

niHclio Heurbeituiig nicht in dem Malse über-

gegangen ist, wie man nach dem Titel (Drehten

rafirstc. Auch zeigt sich eine S.H)>t:iiidigkeit des

Urteils diiriu, dafs H. zuweilen d<'u Antlkxsungen

Draegers widerspricht und seiuer Erklärung die

eines anderen B^nsgebers erzieht. Denn aueh

Wex und fCritz hat er lieraiif^i'/oiTeii. wie (ur die

Germania Prammer, Hanmistark, Ilidtzmann, Kritz-

Hirschfelder. \Vieviel aus den groliicn deutschen

Werken historisehen, s|>raehKohen, mythologwehen
Inhalte ftir die Erklämug der Germania und des

Agricolii zu gewinnen ist. ist ihm nicht entgangen;

er hat diesem Zwecke aber auch eine iieibe io

englisdier Sprache gesehriebener Werke dimstbar

gemacht, darunter auch solche, deren Titel in

Dentschland nie oder selten genannt werden. i^i>

ist es ihm gelnngen, ohne gerade Neues zu bieten,

in dw saohfiehen firklamng die LBcken seinor

deniaehen ^UrlilMer mannigfach zu ergünzen. Mit

Interesse nimmt auch der deutHchc Leser Keuntnis

von solchen Stellen motieruer englischer und uiue-

rikanischer Sehriftsteller, in denen sieb eine Sentenx

di's Tacitii-i wieder-»|)iegelt. !^o giebt Rvroii in

seiner Braut von Altydos (II 20) das Taeiteische

ubi solitudiuem faciuut, paceui appellant (Agr. .iO)

80 wieder: ^He makes a solitode and ealls it peaee.'

Trotz solcher Vorzüge und obwohl auch die

grammatiHche Erklärung, welche durch Ver-

weisuugea auf die in Amerika gebrüncblichen

Grammatiken and an&erdem anf Sebmals* latei-

nische Grammatik und Wölfflins Archiv unti>r-

stntzt wird, nicht vernachlässigt ist, verdient der

Kommeutur doch kein nneingeschrauktCB Lob,

weil einerseits die Zahl der olÜMbar unrichtigen,

veniltetcn oder die Sache nicht treffenden Er-

kläruugen nicht ganz gering ist, anderseits manche

sdiwierige Stelle, mancher seltsame Aasdruck,
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dessen Verständnis dem jugendlichen Leser näher

gebraeht werden muis, mit Stillsehweigen Bber^

gangen ttt. Für beides Beispiele zu geben, wird

sich an einem anderen Orte (»elegi'nlu'it tiixlen.

Zwei Karten (Britannien und Germanien) und

ein Register sn den Noten sind der An^g»be bei-

gefugt 9eoig Andrsisn.

AnsEfige ans ZeKschriften.

Kevue al l' lieologii[ue. Mai— .liini 1803.

a. •2•^2~•2'^r>. Adrlen Ulanchet, Statuclds .-n

broiicc de prisunniers barbares, erklart zwei in der

DibHoth^quc nationale befindliche nixinzefiftnren , die

einen gcfrvs<.|ten Karbaren mit Vollbart und Schnurr-

bart darstellen, für gefangene Germanen: denselben

Typus zeigen MedaiHons ans dem IV. Jabrh. n. Chr.,

auf we!> lu ll eine Viktoria b<'zw. der Kai-^cr «larccstcllt

ist einen Tuls auf den RQckcn eines Getunsicncn

setzend. - S. 296-328. Km. Espcrandicn, Rc«-ncil

des cacbets d'oculistcs romains. Unter Ocnlisten-

teuipcln verstellt man prismcnfJ^rmipc, höchstens 8 cm
lange, ij cm hreite lui'l J nn lani;e I'hittrlicn ans

Seri'enlin oder Steatit mit Angaben von Angcnsalbcn

nnd dem Nareen des Fabrikanten. IKe BeselHinongen

der .\ni;enniittel sind fast silmtlirh l'm. rlii-^^ h /. M.

r>iacerat<i!> diu xi^(Mtio;, trigonum n)i ) utyoi> , ano-

dyunm äftt'tdvto; — S. 3(i.S 370. C. ßoissonnct,
Le septizoiiium. In Kicb's Dict. des antiquitte wird

dasselbe als ein Bauwerk von sieben Stockwerken

ertii.lrt. jciies dnnii eine zuna getrennt. Das eivälie

aber ein Gebäude von gewaltiger Höhe. In Algier

lie^eicbnete Septizoninm, wie eine Inschrift zdgt, dn
Bauwerk mit sii'ben d <iin>'en , welche ein Silnlcnpaar

oder eine ein/eine r^.nilc kiöiieii. — 8. 371—370.
Beriebt Ober archaologisi iic Funde aus Ktniricn. —
S. 3M8 400. B. Gaguat, Revue des pnblications

cpigraphiques rebtitea h l'antiqniti ronaine, Mira
bis JttiU 1893.

I.iniesblatt. 1803, N<i. 4. .">.

35. W. äuldau, Der Limes im hohen Taunus,

weist darauf hin, dafti auf der Strecke Prenfsen*

Si lianzc- Kiingenkopf merkwUrdi^'erweisc z\sri vcr-

M-hiedcnc Konstruktionen, uundich Wall und draben

eitiLMseitij und Troekeiimauer ohne Graben anilcrer-

scits, SU Anden sind; wahrscheiuUcb ist dieser Wechsel
durch die Bodenbesebaflisnhelt beifini^. — 36. Hessen:

Die ilnnni liurir I" i nni/lunh Koflei). I»as lilnust an

dieser grolsen Riinicrstiktte vcnnuicte Umcs Kastell

ist jetzt gefanden: es giebt uns dn lebendiges Bihl

röndsclier La>rcrcinricbtniiu'. — 43. 44. Günzenhausen

(Dr. Kidam). Der bei den ersten DurclischnUtcn

versachlich ^csui iitc Limes ist nnunudn* aufgefunden:

acht TttmiG sind aufgedeckt. — 47. Urofskrotzenbnrg.

In der bflrgerliehcn Niederlassung behn Kästet! fiind

sich ciui' Ycitivara mit der Inschrift: ^Marti I.(ou|cetio

et Victoriae. M. Severinns pro suis filis. Sperato

et Pupo ciribae Treveris. . . . Vielleicht haben wir

die er^te Daiviellnif^' des keltischen Mars I.cucetiu8

in tlcni KrnchstUck eines Uelict», welches eine Götter-

Agnr mit Hammer nnd Imz6 darstellt.

27. Oesember. WWHEN8CUKIFT FÜR KLASSI8CHK PUILÜLOUIE. IMS. No. SS.
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BcMuiviu-VenMiehBu pliilol. Ückriften.

ApelloBÜ Vwfui qnae iraeee exsbmt ... ed.

J. I.. lleifH-rgW: ßph W. 4() S. I441-14r)0. Solir

MCrkünucndi' Ik'sprcchung von Fr. Ilullsili, diT nur

eine Allgabe der Abwfu-liiing(Mi von ILillcy gcwilnsrlit

hitte und Kick gegen dcu Anfang der Prae&tio «endet.

Beck, L., Die Gescbiclitc de« Kisens. 1. Abt.

2. Aufl.: />/i/i ir. 4tj S. 14»;-J-14il4. KciiH' zweite

Aaibge, sonder» unr eine zweite Ausgabe mit ganz

geriagRlgigea Naehtitgen. In phtlologiscfa-anUqaari-

scher Hinsicht ist das Bucli so onbraochbar gebttoben»

wie CS war. U. lilümmr.
Ihisolt, Georg, Grici liischo (TeschichtL' bis zur

Schlacht bei Cbaeroneia. Bd. 1 . . . 2. Aufl.: LC 43
8. 158S-1535. Im Vergleich znr 1. Aofl. ist manches

gdMBWrt. WuUlier J. d. . cli.

Bflttncr, K., rorcius Licinus und der Utterahsciic

Kreis des Q. Lutetios Catahu: Bph W. 46 S. 1450-
140.') Die Kritik ist noch Tid n sol^jdaiT gekaiMl^

h.ibu M. llalz.

Ciceros Keden gegen Cntiliiia liorausL'. v. Svlil

Aufl.): ZöG 44, 8-9 S. 742 VorzQgUch. A.
Kwmitxer.

Cicero pro MilOM, erkl. v. UicliUr und Eber-

hard, 4. Autl. V. Sohl: Zr,G 44, 8-9, S. 740-742.

Wird sich in seiner neuen (ie&talt sicherlich zahlreicbe

neue FrciUKle tTweiLtn. A. Koriiilzer.

Ciccrus Unit US, avuc uii c<ininicntairc i»ar .lulen

Martha: ZöG 44, b-9 S. 734-740. Der cigonfttmliclic

Tomg dieser An^be liegt in der Verwertung der

Inschriften and Mflnzen. A. Kofnitxer.

Clandia ni caniiina nc. 7'/(, /ilrt: DI.Z. 44
S. 13Hd. Gründlich und gelehrt, aber in manchen
B«iiehang«n mm WiderBpracb henuufSordemd. L.
Jeep.

Dccharuic, Euripidc et l'esprit de son theüti-c:

Rev. de» iL gr. VI (1893) S. Xllf. Sehr xa eupfshleo.

F, GirarJ.

Dingeldein, 0., Der Reim bei den Griechen
nn<l Uunicni; ("U. f.itttratur/>l Ift S. 590. Vfrf.

geht in dei' .Tagd auf lieiiue bi&weileu zu weit.

Ji. JiohaUu.

Diopbanti Aloxandrini opera omnia ed

Taiintry. Vol. I: Uev. de» <i. yr. \1 (.1893) S. 207-

298. Charakteristik der dankbar n begrOlsenden

Ausgabe. Aug. Miohel.

Dovblet, Georges, An snjet des r^entes d^con-

vcrtos archeologiqnes dnn- l.a Crrrc mixL-rnr: /,',/•.

de» ,1. ijr. VI (1893) Ss. 303. AngiiM'iini zu lesende

gelehrte IMauderei. AttieiU.

Fabia, Tb., Lea soaroes de Tacite. Aeod. 1112
S. 389. Wertvoll.

Fischer, C. Th , Do llannnnis CarlhagiMicnsis

Periplo: ZöG 9 S. 725-729. Die Abhandlung
geliArt zu den besten ihror Art. W. Thmotchrk.

FraniMif f II., I/organisatidn de la i ite allicnicnnc

•t la rcfornii! de Clisthenes: /iVr. (/<m il. yr. VI (1893;
8. 305-307. Angenehm zu lesen; brin^'t aber nichts

wesentlich Neues; dinli ist tlas sclion Bekannte mit

Schärfe und selbstiindiyiciii l'rteil verarbeitet. Th.

Heinaeh.

Frankfurter, S., Graf Leo Thun-llohenstoin,

Frais Eumr nad Hermann BooiU: ßph fK46 8. 1465 f.

Angemessene I>(isnng der Aufgabe, die Eigenart der

drei M/mm r /u zeichnen. l'tiuUm.

Gomperz, Theod., Griechische Deoicer . . . .:

AC43 8. 15SIf. Ein Tortreffliches Weifc. Htm«.
Gouniy, Kd . Les iatins: Bull. crit. \^ 8,345.

Das Huch enlluilt oine Wflrdignne der lateinisclicn

Schulschriftsteiler. f». Attdiul.

Heiuze, Rieh., Xenokrales: Jttv. de» k. pr.Yl
(1883) S. SO7-S08. Entbftit, besonders in Neben-

liurticeii, interessante Details. Im «hrigon cntliiilt

das Buch, wie begreiflich, melir Fragen als genaue

Antworten. C Hütt
Hermanns Lehrbach der fjn'ecliisrlicn Antiqnitiltrn

I, 6. Aufl. von Thumser: Mut. mm der Liit. 4

S. 289 '29 1 . Einige Einzelheiten sind an ändern. Nöthe.

Hitzig, H. F., Die Assessoren der rumischen

Mat-i-frate: ßph W. 46 8. 1460-1462. Ersch."tpfendo

Darstellung:, wohlbeijrründete Ergebnisse; nur die An-

nahme des Zeitpunktes der Entstehung der Assessur

bedarf der Berichtigung. M. Voigt

.lost, A., Was ergielit sich aus dem Sprachge-

brauch Xenophuns etc.: ZiHf. 44, 8 9 S. 729-734.

Läfst an Exaktheit nichts zu wünschen übrig. ./. GoUing
stellt die von Curtius v. Härtel in die Schnlgrammatik

aufgenommenen, aber aus der Anabasis nnbelegbarcn

Syntaktika zusammen.

Griechische LehrbQcber zeigt Fr, StoU; ZoG.
44, 8-9 6. 749-753 an: I. Koeh, Notwendigkeit einer

Systcmi'lndonintr im ,\nf.»nL'-;M;iferri<lif ('bolierzi^rens-

wert'), 2. Wallleck, (Schuigrainmatik (zeigt 'anftullige

Mängel'), 3. Käjfi, Itcpetitioustabcllcn ('praktisch'),

4. \Ve(zef, Lesebuch für Tertia, 3. AuH. (Angabc der

Änderungen), 5. Frilzsehe, Schulgrnromatik, 2. Aufl.

(manelies konnte 'noch korrekter gefafst sein').

Leon tiOS von Neapolis, Leben des heiligen Jo-

hannes . . . brsg. von Beiitr. Gelger: LC. 43 8. 1529L
Mustergültige Ausgabe. C. W—u.

Livius. Das Ilannibalischc Truppenvemidinia
bei L. von E. von Sieni : Wurtt, Korr. 5/6 8. 898«

294. Wertvoll. Landwehr.
liUdcwig, A., (juomodo Plinins maior, Seneea

pliildsnphus etc. particula qnidem nsi sint: ZöG. 44,

8 9 ä. 745-748. Kann dem Bi>steu dieser Art mit

Kecbt rar Seit« ge^H werden. Fr. Zöehbautr.

Marx, A., Ciriecbischc Mftrtbeu TOD dankbaren

Tieren: Wicril. Kon: G 8.232. Verdienstlich.

Eoiuhcelif.

Maury, F., De cantus in Aeschyleis trugoedüs

distributione: Hets. des (p:\\(\h9^) 8. 813, Dafs

die Chorgesänge meistens ui< lit \ (im (u'^iiiiiteliDr gesungen

wurden, wird sehr wahrscheiitlich gewacht. Dafs der

Prometbeas den beben Alter des Diebten angehöre,

ist eine wohl für viele zn kühne Vermutung. M. K
Mouimscn; Th., und Blümner, IL, Der Maximal-

tarif des Diocletian: tiphW 46 8. 1458-1460. Sehr

anerkennend besprochen vrm ./olimuteif Srlmiiflt.

Mucke, E. , De eonsonarum in Gracta lingua

geniiuatinne. I'urt. altera: U'. 46 S. 1464 f. Verf.

zeigt auf dem Gebiete der Linguistik geringe Sicbor-

heit; die Samminngen schönen sorgfältig. Barlkolomae.

Muller, 11. C , Historische Grammatik der ;;riech.

Sprache. 1. II: ULZ. 44 S. 1383. Dileltantisch.

W. SehHke,
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Rawlinson, 6., Puiliiar Aead. tlfi 8. 889.

Vortrefflich.

Reinhardt, G., Der rcrscrkricg des Kaisers

JaUaa: DLZ. 44 S. 1390. Die Grundlage der Er-

zSlilung des Krieges inufs Zosinins bilileii, während
der Verfasser Animianns als llauptiiiicllc benutzt,

tr. Doina»::ewfki.

Richter, Xonopbon-Stadien: ^G. 44, 8-9

B. 73S-784. E. Kalmka ist von lies Verftssen Hjrpo-

tbasen nicht über/.i'im't.

TaritUB. 1. Dialogus de or. erkl. vdii Ainireten

(S. Aufl.), 2. Aurricüla von A. Draeger {h. Aufl.): Zöd.
44,8-9 S 743-745. 1. KeL schhlgt einige Erweiterungen

des Kommentars dieses vorzagüchen Schulbnches vor.

S. Uiizur< i( luiul. -/. Golluig.

Tbukydidcs. I. erld. von CTaaM«, üb. III 3.

Aufl. von Sl^vp^ t. Erlclirniigeii a. Viederhewtellungcn
(lib. MV) von Ihrhi: Zr,<{. 44,8-9 S. 720-722. 1.

St. ist mit Unrecht gegen die ( bcriieferung mifs-

Iranischer geworden. 2. Jeder Th.-Forsciier mufs in

das BQchlein Einblicli nebnen. E. Kaiinka.

Walter, H. A., Gatalogue of the Greek and

Etrusian vases in thcDritisL Museum. Vol. II: BphW.
46 S. 14Ö5-1458. Tflcbtige Leistung, es sind aber

nebr .AMnldnageii ni wOnselieD. F. Dümudtr,

«Miohiii IM «neUeaeMr BOdier.

Cramer, H., Bdtrige nur Oesdildit« AUxander$
des Grofsen. üiss. Eisenadi, Kable. .SSS. 8. .ä; l.'.O.

Furtwilngler, A., Meislerwerke der grifc/iisr/ien

Mantik. Kunstgeschichtliche Untersuchungen. Leipzig,

Gieseclie & Devrieat. XV, 767 S. B mit Textbildem

nnd UcMdrocktafeln. Mit Hapi)e, Rubskri]itioii>prei9:

jtL 75; I.at!oni>rois M 85.

(!arbcHi, F.. Le hibliotechf in Italia all' epoca

ruinana, con un' appendice salle aotiche bibUotecbe

di Jiinive ed Alessandria. Milano. 242 S. 8. I,. G,.")*).

Krojmann, E., Quaestiones TertulUaneae criticio

I. Diss. (ü)ttingen,TaMleiiboeek A Bapraebt SIS.
8. UK0,60,

Laonlts, Ed., v., Wandtafeln. XXIX. Fontm ro-

vuinum. WesNeite, Rckon.'itruktion von Chr. Hüben,
mit Text von (A I'aulu». Kassel, Fischer. 22 S. 8.

mit 4 Tafeln, 2 Tabellen und Karte 61X98 cm ia

Farbendruck. Subskr. 18; Ladcnpr. .^24.
So p Ii ödes, Plays nnd fragments. With notes by

U. C. Jfblt I. Uedipus Tvrannns. 3r«l ed. Cunbridge«
Warebonse. 340 S. 8. 'sb. 12.6.

Willrich, H., De eoninntionii Catäi/iariae

fontibiis. Diss. Gdttiiigea, V«ad«iiboeck & Rnpradit.
5:5 S. 8. ./^ 1.

V(.r»iitw. K»d»kt#iir: iJr. Fr. Härder, ilarlin ä.ü, I.aiMnoier 6n.

ANZEIGEN
K. Oaertners Veiten« H. Heyfelder, BerUn SW,

Aeae firschomungen.
• X.
M.

Oirinf. Sjrstaa 4m FIdagogik tan Vnrilii.
UmSi, HiemmOm bei IIotu. (in 4 HftB.).X.-ni. Hft. 7^
tober, Bm leb alt Cinuidlaie maamw weltamicbaaaBg.

darCMMMmmmML In Anfing« der uatorifldien

Oeaeilwdiaft sn Berlin bevsnag. von Jl jMbWR. XV. Jahrg. (1892).

aOH. geb. 32 H.
bir dM bibtrt MMlMeen, beraoag. von C. Aoibiiiscb.

VIL Jahrg. (1803). 12 M. geb. 14 K-
K. MI, Oer echte und der XenefhoatiMbe Sokratea. L Band

14 H.
(I). r II. iSchluliH) Baad bafladM iloh in Voifaonitaa#}

» Kell, Die Soloniache VerlkMVBg ta Artotatalet' VerfbaiaBgs-
geechicbte Atbeas. •> M.

K. InHprilM, Demtoebe «eaebicbte. (In 7 Binden) l.-iil. lian.i

je 6 M. wl'. ^ >!•

H. laaiei Batwlckelung und Stand des höheren Aladrhen-
eawweseaa Im Oeutacblnad. Im Auftrage 'iet K^'i. l'nni^.

Mfailst dar geiatlicben, Untenlohts» n. Xedlsfaulangel. ],-.>• i M.

«leg. Iwrt l,*»! M.

Edm. Meyer, VBtersaebngea Iber dleSeblaebt im Tentobarger
Walde. ü M.

W. MOneh. Keue pAdagoglsche Beiträge. 'i .M-

A. Nkoladani, Joüanjieif BAnderlln von Linz und «Ii* i<l>< r<<sror-

reicliiik-lien Tiuifergemeinden in den Jahren l.VJö- !.'>;;]. s 31.

C. Ralhwttch, Deutürbland« hOhrre« SrbulweMen im 19. Jahrb.
Geschichtl. tlbcrlilick im Anftrage des Künigl. Preiil's. Minist, der

u^ei"! liehen. Uuterriditä- u. Medizinalangcl. 4 M. geb. 5M.
G. Runze, l'nHterblichkeit und Auferatehnng. I.: Die rsyuli<>-

logiu des Unsterbliolikeitsglaubeas n. der UnsterUidikaitBleugnung.
r. M.

6. Sleinhaases, Kultuntudlen. 3 M.
Eberbart Windecke's DenkvrArdigkelten zur Gesrhicbte de.^

Zeltalters Kaiser Sigamiids. Znn 1. Male volkttadig bermr.

von W. JUttssaa. 28 5.

Soeben eneUen:

Mlttrllanrea
'

aus der

Hfotorfsehen Lttteratnr

Hlitorisohen Oeaellsohaft
in Barlin.

XXI JibriMf 0893) Mttt4.

l'reiM ik's .I;iliriran;,'s \lm.i] ii

Ergflnzunf^slitjt't : llegister Uber

.Ifdirg. 1-XX. (1873-l»sn{) ÜUC
7.n b<>xieliBn itnrch iille Bwdlbillid-

R. fiaertaers Verisg, H. Heyfsider,

Berlin 8W.

Brün ew.

Soeben erschienen:

Die

philosopUiGke Fropäileiitik

auf deo bOlraren SHralen.

Ein Wtrt zu ihrer Wiederein-

«alziNig ib ihre alten Reohta

von

4«. I.,<'arhlonb4>rs:i>r,
Iiirebtor d. K^l. K^t^d^L-h M iUirliiis.(tjriniiMoinjt

tu I'UMB.

(Jr. 8».

R. Qaertnen Veriag, iL Uojrfelder, Berlin 8W. Dmok TOB Leonbard Simion. Berlin 8W.
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